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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
G. P. Bazter, M. Curie, O. Honigschmid, P. Le Beau und R. J, Meyer,

Dritter Bericht der Atomgewichtskommission der internationalen Union fur Chemie. 
(J. Amer. chem. Soc. 55. 441—52. 9/2. 1933. — C. 1933. I. 1889.) L. E n g e l .

Georg Rumer, Zur Theorie der Spinwlenz. lin AnschluB an die Unters. von 
W e y l  (O. 1931. II . 3. 1932. I. 173) werden Mitteilungen iiber die Berechnung mole- 
kularer Bindungsenergien gemacht u. auf den Fali des Hydrazins u. die cycl. einwertige 
Kette mit 6 Atomen angewendet. (Nachr. Ges. Wiss. Gottingen, Math.-physik. KI. 1932. 
337—41. Moskau, Phys. Inst. d. Univ. u. Karpow-Inst. f. phys. Chem.) E itz .

F. J. Garrick, Untersuclmngen iiber Koordination. IV. Teil. Einige Fluoride 
und Chloride und ihre komplexen lonen. (III. vgl. C. 1931. I. 3085.) In den fruheren 
Arbeiten wurden Koordinationsverbb. eines Zentralions mit neutralen Moll. durch 
ein elektrostat. Modeli (Ion-Dipolbindung) beschrieben; die weitere Unters. betrifft 
Piille des Typus: MCln + n ' Cl- =  MClmn'- (wobei m =  n + n'), sowio die ent- 
sprechenden F-Verbb. Fur das Mol. MCln u. das Komplexion wird die Voraussetzung 
gemacht, daB in ibnen ein n-facb positives łon von negatiyen Cl-Ionen umgeben ist; 
unter dieser Annahme wird die Bildungsenergie aus den getrennten lonen, die „Koordi- 
nationsenergie“ berechnet. Die lonen werden ais Kugeln mit dcm GOLDSCHMiDTschen 
Ionenradius (vgl. C. 1927. II . 2) behandelt; fiir ihre Polarisierbarkeit venvendet Vf. 
die Werte von B o r n  u. HEISENBERG (vgl. C. 1924. II. 425). Die Uberlegungen des 
Vfs. beziehen sich auf 3— 6-wertige lonen mit den Koordinationszahlen 3— 8; es wird 
eine moglichst symmetr. riiumliche Anordnung der lonen vorausgesetzt; bei der Koordi- 
nationszalil 5 wird ais IConfiguration eine trigonale Doppelpyi'amide angenommen. 
Unter diesen Voraussetzungen wird fiir mehr ais 90 Komplexionen elektrostat. die 
Koordinationsenergie berechnet. Ferner wird, soweit thermochem. Daten vorhanden 
sind, aus diesen die Koordinationsenergie ohne Voraussetzungen iiber das Ionenmodell 
berechnet. In  14 Fiillen ist die Ubereinstimmung gut; in einigen anderen Fallen kann 
aus der Diskrepanz auf das Vorliegen homoopolarer Bindung geschlossen werden. 
Es werden noch die Hydratationsenergien nach einer Formel von B o r n  berechnet 
(vgl. C. 1919. I. 785); aus den berechneten Energien lassen sich dann Aussagen iiber 
die Stabilitat von Komplexionen in Lsg. gewinnen; in vielen Fallen konnte Uberein
stimmung mit der Erfahrung nachgewiesen werden. In  mehreren Fallen kann dio 
Gitterenergie berechnet u. zu Schliissen auf die Stabilitat der krystallin. Komplexsalze 
yerwendet werden; die Rechnung zeigt insbesondere in Ubereinstimmung mit der 
Erfahrung einzelne Falle auf, in welchen entweder nur das Komplexion in Lsg. oder 
nur das krystallin. Komplexsalz stabil ist. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 14. 914—37. Nov.

1932. Leeds, The Univ., Inorg. Chem. Dept.) E is e n s c h it z .

P. Pfeiffer und Y. Nakatsuka, Alctwierung von Komplexsalzen in wapriger 
Losung. (III. Mitt.) (II. vgl. C. 1932. I. 2814.) Es wird die 1. c. beobachtete Akti- 
vierung von Komplexsalzen in wss. Lsg. durch lonen aktiver Sauren durch weitere 
Verss. bestatigt. In  einer Lsg. von Ammoniumcamphersulfonat tritt durch Zusatz 
von Triphenanthrolinnickelsulfat, [Ni phen3]SO.„ nicht aber von Nickelsulfat eino 
Senkung des Drehungswertes ein, die damit erklart wird, daB in der Lsg. unter dem 
EinfluB der akt. Camphersulfonsaureionen linksdrehende [Ni phen3]"""-Ionen ent- 
stehen, indem sich das urspriingliche Gleichgewicht 50% d- u. 50% l-[Ni phen3]SO., 
zugunsten der 1-Form verschiebt. In Lsgg. von Ammomum-a-brom-^-camphcrsulfonat 
tritt Aktivierung im entgegengesetzten Sinne auf u. zwar verschiebt sich das Gleich- 
gewicht wahrend mehrerer Tage mehr u. mehr zugunsten der d-Form. Auch in 1-Nicotin- 
lsg. bildet sich allmahlich ein UberschuB an d-Komplexionen. Aus den akt. nicotin- 
haltigen Lsgg. durch KBr, HBr, NaN03 aktive [Ni phen3]X2-Verbb. auszufallen, ge- 
lingt nicht. Auch Tripvridylnickelsalze, [Nidip3jX», werden durch akt. Saureionen

XV. 1. ’ 153



2354 A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  C h e m ie . 1933. I.

aktmert, die opt. Effekte sind aber bei diesen Salzen erheblich kleiner ala bei den 
Phenanthrolinyerbb. — [Co plien3]X2 u. [Mn phen3]X2 werden in demselben Sinne 
wie die entsprechenden Ni-Salze aktiyiert, bei [Fe phen3]X2 wurde kein positiyes 
Resultat erzielt, wahrscheinlich weil wegen der intensiven Farbę der Lsgg. zu geringe 
Konzz. yerwendet werden muBten. — Isolierfc wurden folgende boreits bekannten Verbb.: 
[Ni dip3]Br2-7 H 20, [Ni dip3](N03)2-6 H ,0, [Ni phen3]Br2-7 H 20. Neu dargestellt 
wurden: [Ni phen3](N03)2-9 H20, [ATi phen3]SO.,• 9 H20, [Niphen3]O-SO2-C10H 15O)2- 
7 H 20 (Triplienmithrolinnickelcamphersulfoiiat). (Ber. dtscłi. chem. Ges. 66. 415— 18. 
1/3. 1933. Bonn, Chem. Inst.) L e y s e r .

Erich Hayek, Zur Kenntnis der basischen Salze. II. Einfaclie basische Chloride 
zweiwertiger Schwermelalle. (I. vgl. C. 1932. II. 2162.) Vff. zeigen, daG die zweiwertigen 
Schwermetalle Cu, Cd, Sn, Pb, Fe befahigt sind, bas. Chloride der Formel Me(OH)2- 
MeCl2 zu bilden, die einen Grenztypus nach der Seite der schwaeh bas. Verbb. dar- 
stellen, ahnlich wie beim ZnCI2. Ais Herst.-Methode wurde im allgemeinen die Rk. 
zwisehen Oxyd oder Hydroxyd u. konz. Chloridlsg. gewiŁhlt, dooh muBte bei leicht 
oxydierbaren Verbb. in steter Beriihrung mit dem Metali (z. B. Sn, Fe) gearbeitet 
werden. In  einigen Fallen bewahrte sich ZnO ais Fallungsmittel (Mn(OH)2-MnCl2). 
Es wurden zinkfreie Prodd. erhalten. Dagegen bilden sich bei der Fallung einer konz. 
ZnCl2-Lsg. mit CuO, Fe, NiO, Sn(OH)2 Mischkrystalle. Die Doppelchloride von Cd 
u. Zn bzw. Hg u. Zn entsprechen der Formel 3 CdCl2-ZnCl2-8 H20 u. 2 HgCl2-5 ZnCl2- 
12 H 20. Die Bestiindigkeit der einzelnen Verbb. ist sehr verschieden. •— Die einzelnen 
Verbb.: Cu(OH)2CuC12: mehrstd. Koehen yon konz. CuCl2-Lsg. mit CuO, Dekantieren 
u. Waschon mit Aceton. Dunkelgelblichgrune, doppelbrechende Krystalle, dureli 
kochendes W. zers. ZnCl2-Lsg. mit CuO Jlischkrystalle der beiden bas. Chloride in Form 
zackiger, meist venyachsener, doppelbrechender Tafeln, an Luft langsam zerflieCend. — 
Cd(OH)2-CdCl2: Darst. analog dem Cu-Salz; weiBes Pulver. 3 CdCl2 • ZnCl2 • 8 H 20 : 
5 g CdO u. 90 ccm 70°/o'g- ZnCl2-Lsg. erhitzen. Beim Erkalten farblose, sehr lange, diinne 
Nadeln des Doppelchlorids. — 2 HgCU-5 ZnCl2-12 H 20 : 50 ccm 70°/oig. ZnCl2-Lsg. 
mit 10 g HgO erhitzen. Beim Abkiihlen zuerst sechszackjge Bliittchen von Zn(ÓH), • 
ZnCl2. Nach mehreren Stunden groBe, farblose, vierseitige Tafeln des Doppelchlorids, 
stark doppelbrechend, gerade ausloschend im Polarisationsmkr., an Luft zerflieBend, 
durch Aceton u. W. sofort zers. — Sn(OH)2-SnCl2, die aus bei 18° gesatt. bis etwa 
14-n. Lsg. ausfallenden, weiBen krystallinen, sechseckigen, dunnen Bliittchen, zeigten 
im molaren Verhiiltnis C l: Sn11 stets anniihernd die Zus. 1:1. Die Mischkrystalle mit 
der analogen Zn-Verb. stellen ein mikrokrystallines, meist kuglig, radialfaseriges Pulver 
dar. —  Pb(OH)2-PbCl2: Durch mehrstd. Erhitzen aquivalenter Mengen von gelbem 
PbO u. PbCl2 in k. gesatt. PbCl2-Lsg. Schlammen mit Aceton. Mikrokrystalline, kurze, 
doppelbrechende Prismen, gerade ausloschend. Ein Mischkrystall mit ZnCl2 ist un- 
bekannt. — Mn(OH)2• MnCl2 durch mehrtagiges Kochen h. gesatt. MnCl2-Lsg. u. frisch 
gefalltem (LuftabschluB!) Mn(OH)2. Ausfallen mit ZnO. BlaBrosa Pulyer, u. Mkr. 
sehr kleine zackige Bliittchen, beim Erwarmen von W. zers., in Aceton bestandig. — 
Fe(OH)2 • FeCl2. Kochen von Fe-Pulver in 45— 50°/oig- Fe-II-Chloridlsg., Schlammen 
mit A.; mikrokrystallines, doppelbrechendes weiBes Pulyer, an Luft rasch braun. 
Mischkrystalle mit Zn(OH)2-ZnCl2 durch Erhitzen von 6 g Fe-Pulyer in 60 ccm 70°/0ig. 
ZnCl2-Lsg. (1 Tag am RuckfluBkiihler) ais weiBe Krystallschuppen, durch Luft rasch, 
durch W. langsam zers., u. Mkr. yerwachsene, sechszackige, doppelbrechende Sternchen.
— Ni u. Co bilden keine bas. Chloride. Dagegen erhielt Vf. Mischkrystalle der Ni- 
u. Zn-Verb. ais oliygrune, unregelmiiBige, schwaeh doppelbrechende Schuppchen. 
Erst in li., starken Sauren 1. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 241—46. 6/2. 1933. Wien, I. 
Chem. Lab. d. Univ., anorg. Abt.) E r n a  H o f f m a n n .

A. Girard und (j. Chaudron, Dissoziaiion des kubisclien Eisemesquioxydes. Die 
direktc Unters. der Dissoziation von kub. Fe20 3 (3 Fe20 3 2 Fe30 4 + 1/2 02) ist nicht
móglich. Vff. untersuchen den EinfluB der Temp. auf die Bldg. von Fe30 4 im Vakuuni 
unter 0,01 mm. Es erweist sich, daB die Menge Fe304 bei gleicher Temp. abhangt von 
der Art der Darst. des Fe203, insbesondere yon der KrystallgróBe. Die thermomagnet. 
Analyse zeigt wohl den EinfluB der Temp. auf die Dissoziation, aber der Kurvenverlauf 
ist bei yerschiedenen Proben yersehieden. Móglicherweise wird die Dissoziation durch 
die Bldg. fester Lsgg. der yerschiedenen Oxyde kompliziert. (C. R . hebd. Seances Acad. 
Sci. 196. 406— 08. 6/2. 1933.) L o r e n z .

Wilhelm Jander und Hans Senf, Bas Oleichgewicht FeO + N i ^  NiO + Fe 
im Sclmehflu.fi. Zur Anfklarung der Rk. zwisehen Sulfiden u. Silicaten im SchmelzfluB
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untersuchten Vff. die Lago des grundlegenden Gleiohgcwiclits Fe O + Ni NiO + Fe
in Abhiingigkeit yon Konz., Temp. (1550—1800°), Schmelzdauer u. Tiegelinaterial. 
Der mathemat. Ausdruck bei konstanter Temp. fur das heterogene Schmelzgleichgewicht 
zwischen den Metallen Ni, Fe u. dereń Oxyden in der Form {[Fe] (NiO) |/{ [Ni] (FeO)} =  
K jj setzt die Giiltigkeit des idealen Massenwirkungsgesetzes u. des NERNSTsclien Ver- 
teilungssatzes iiber den ganzen Konz.-Bereich yoraus. Durch Verss. weisen Vff. nach, 
daB keino Konz.-Abhiingigkeit der Konstanten yorhanden ist, ebenso iiben MgO u. 
A120 3 (aus dem Tiegelmaterial) keinen Einflufi auf das Gleichgewioht aus. Das ideale 
Massenwirkungsgesetz ist anwendbar. Die Temp.-Abhiingigkeit yon K n  entsprieht 
der Gleichung: log K jj =  (—7700/T) + 2,208. Das heterogene Gleichgewioht:

Fe + NiO =  FeO + Ni 
verschiebt sich mit der Temp. stark nach links. Ka wachst in einem Bereioh von 230° 
auf fast den 3-fachen Wort an. Die daraus mit Hilfe der Formel ln Kl —■ hi IC2 =  
(Q/R) (l/2'2— 1/2'j) bereehnete Warmetonung betragt etwa 35 kcal zwischen 1500 u. 
1800°. Die zwischen berechneter u. aus den Bildungswiirmen thermochem. ermittelter 
Warmetonung (5,3 kcal) auftretende groBe Diskrepanz erklaren Vff. durch die An- 
nahme, daB die Loslichkeit des Eisens im Osyd starker mit der Temp. zunimmt ais die 
des Nickels. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 316—24. 6/2. 1933. Wurzburg, Chem. Inst. 
cl. Univ.)_ E r n a  H o f f m a n n .

E. Rinck, Gleichgewichte im geschmolzenen Zustand zwischen den Salzen und Metallen 
der Allcalien und alkalischen Erden. Vorliegende Arbeit zerfiillt in 2 Teile: Vf. unter- 
suchte zuerst die folgenden Rkk. der Alkalimetalle mit Alkalisalzen in bezug auf das 
Gleichgewioht im geschmolzenen Zustand: Na + KOH =̂= K  + NaOH, Na + KC1 ^  
IC + NaCl, Na + ICBr ^  K  + NaBr, Na + K J  K  + NaJ, Na + KF ^  K  + NaF. 
Gemeinsam ist allen diesen Systemen die Existenz zweicr homogener fl. Phasen; 
eine leichtere metali. Phase: Legierung von K  u. Na, eino schwerere Salzphase: Ge- 
misch der Hydrosyde bzw. Halogensalze von Na u. K. Das Massenwirkungsgesetz 
auf diese Gleichgewichte angewendet, gibt die obwaltenden Zustande bestens wider. 
Die sich ergebenden, yerhaltnismaBig kleinen Scliwankungen der Konstantę c um 
einen Mittelwert riihren her: von analyt. Fehlern, bedingt durch dio starkę LćSslichkeifc 
der Alkalimetalle in den geschmolzenen Salzen, yon Sekundarrkk. (z. B. Na + NaOH ^  
Na20 + H), die sich der Hauptrlc. iiberlagern. Der die Hauptrk. begleitende therm. 
Effekt ist durchweg sehr klein. Eine Temp.-Anderung um 100° bedingt nur eino Ande- 
rung von c innerhalb der Vers.-Fehler, relatiy groB ist sie nur bei den Chloriden (un- 
gefahr 14 bei 800°). Vf. bestimmto noch die Atomyoll. der Alkalimetalle bei der Temp. 
des Gleichgewiehtes mit Hilfe von Dichtemessungen von K  u. Na zwischen Schmelz- 
temp. u. 650°. Es ergibt sich: K  =  0,826 —  0,000222 (t — 62,5) u. D4‘ Na =  0,9385
— 0,000260 (< — 96,5). — Im  2. Teil besehaftigt Vf. sich mit derRk.: 2 Na + CaCl2 =?= 
Ca + 2 NaCl im geschmolzenen Zustand. Da sowohl Ca in Na, ais auch Na in Ca i. 
ist, wird die die Rk. darstellende Isotherme durch 3 Kurvenziige wiedergegeben. 2 riihren 
her von den bivarianten Systemen Salzphase u. eine Metallphase, der 3. Kurvenzug 
repriisentiert das univariante System Salzphase + 2 Metallphasen. Dio Loslichkeit 
von einem Metali im anderen wird bestimmt bei der Temp. der Isotherme u. durch 
Zusammenfassung mehrerer Isothermen die Anderung der Loslichkeit mit der Temp. 
gefunden. Das yollstandige Verfestigungsdiagramm Ca-Na ist aufgenommen. Jenseits 
1180° sind Ca u. Na in jedem Verhaltnis miteinander mischbar. Es zeigte sich, daB 
festes, reines Ca (F. 848°) in 2 allotropen Modifikationen existiert. Die a-Form ist 
unterhalb 450°, die /i-Form zwischen 450 u. 848° bestandig. Die Umwandlung von 
a-Ca in /3-Ca vollzieht sich unter Warmeaufnahme (7 Cal/g). Die Anderung des Wider- 
standes mit der Temp. eines reinen Ca-Zylinders bestatigt die Umwandlung. Die elektr. 
Konstanten de3 Ca: spezif. Leitfahigkcit: l/g =  2,40-105 bei 0°; a. =  (R l00— Ra)j 
100-i?o =  0,00414; dgfdt =  7,30-10-8 bei 438°; dgfdt =  1.40-10-8 bei 454°. Auch 
reines Barium (F. 710 ± 2°) zeigt einen Umwandlungspunkt bei 375°, wenig sichtbar 
in der Abkiihlungskurve, nachwoisbar bei Widerstandsmessungen: a-Barium unter 
375°, (3-Barium zwischen 375 u. 710°. Bei der Umwandlung aufgenommene Warnie =
1 cal/g. Elektr. Konstanten: l/p =  0,28-105 bei 0°, a =  0,0061; dojd t =  •8,00-10~7 
bei 370°, d g/d t =  1,18-10~7 bei 380°. (Ann. chim. 18. 395—531. Dez. 1932.) E. H o f f m .

E. Elchardus und P. Laffitte, Thermische Untersuchung der Systeme KCl-BaCl2 
und KCl-UGl. Ein registrierender App. fur Erwarmungs- und Abkuhlmigskurven wird 
eingehcnd beschrieben. Aufgezeichnet wird die Zeit, die das System fur eine bestimmte, 
konstantę Temp.-Anderung benotigt (mechan. Emzelheiten der Konstruktion siehc
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Original). —  In  dem System KCl-BaCl2 tritfc ein Eutektikum auf (ca. 42,75 Mol-% BaCl2; 
F. 645°; bei 656° u. der Zus. KCl-3BaCl2 tritt eine Umwandlung auf; die von R u f f  

(1903) gefundene Verb. KC1-2 BaCl2 esistiert nicht. In dem System IĆCl-LiCl werden 
die friiheren Angaben von Z e m c z u c h n y  (1910) bestatigt: nur ein Eutektikum mit 
40,47 Mol-°/o KC1 u. einem F. von 352°. (Buli. Soe. chim. France [4] 51. 1572— 79. 
Dez. 1932. Nancy, Univ., Lab. de Chim. min.) W. A. R o t h .

Rudolf Schenck und F. Hammerschmidt, Gleichgewichtsstudien an dem System 
Calcium-Schwefel-Sauerstoff. I I .  (I. vgl. C. 1929. I. 1430.) Die groCe Rk.-Geschwindig- 
keit, die Einstellung der Gleichgewichte in wenigen Minuten u. die Moglichkeit, den 
gebildeten S2-Dampf vollstandig zu kondensieren, ermóglichten Vff., zur Best. des 
Yerhaltnisses des Gesamtgasdruckea (S02 + S2) zum Partialdruck des S02 iiber den 
reagierenden Bodenkórpern, in der Ermittlung der Einstrómungsgeschwindigkeit von 
S02 iiber CaS u. der Ausstromungsgeschwindigkeit eine Priizessionsmethode aus- 
zuarbeiten. Das Vol.-Verhaltnis zwischen dem iiber den Bodenkorper strómendcn 
Gesamtgas u. dem die Apparatur verlassenden, nicht umgesetzten S02 liefert das 
Verhaltnis (Pso2 + Ps2)/Pso2. Nach Ermittlung geeigneter Temp. (nicht zu niedrig, 
damit Einstellung des Gleichgewichts nicht zu langsam erfolgt) u. nach Anbringung 
notwendiger Korrekturen (DiffuaionseinfluO, ICondensation von S2-Dampf) erhalten 
Vff. mit Hilfe der Gleichung ps2 =  (vy — v„ — v3u)/{v1 + — v>/,) ■ P  bzw. pso2 =
2 vj[vx + —  uvs)' P  die Partialdrucke. (vl — S02 durch Stromungsmesser I, v2 dureh
Stromungsmesser II , i>3 =  pro Sek. einstromendes S02.) Die Partialdrucke fur S2 
betragen: 851° 0,461 Atm., 897° 0,3147 Atm., 955° 0,ł743 Atm., 986° 0,1268 Atm., 
1035° 0,07327 Atm., 1075° 0,05123 Atm. Aus den Beobachtungsdaten berechnen Vff. 
mit Hilfe der Gleichung =  [x/(l — x)2]- 1/P (x =  Molenbruch des S2-Dampfs, 1 — x 
des S02) die Verhaltniswerte bei den Drucken des univarianten Gleichgewichts CaS04- 
CaS-Ca0-S02-S2 u. gcwinnen iiber diese durch Anwendung des Massenwirkungsgesetzes 
auf die Systeme 4 CaO + 6 S02 4 CaS04 + S2 bzw. 4 CaS + 2 S02 4 CaO +
3 S2 den Verlauf der aus 3 Kurvenziigen bestehenden Isothermen. Durch Zusammen- 
fugen mehrerer fur andere Beobachtungstemp. konstruierbarer Isothermen wird das 
raumliche Modeli des Gleichgewichtssystems Ca-S-0 u. die Bedingungen fiir die Be- 
standigkeitsverhaltnisse der 3 yerschiedenen Bodenphasen CaS04, CaS u. CaO unter 
einer Atmosphare von S02 u. S2-Dampf erhalten. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 305—12. 
6/2. 1933. Munster i. W., Chem. Inst. d. Westfal. Wilhehns-Univ.) E r n a  H o f f m .

Rudolf Schenck und F. Hammerschmidt, Gleichgewichtsstudien an den Systemen 
Sr-S-0 und Ba-S-O. Die univarianten Gleichgewichte des Phasentripletts SrS04- 
SrS-SrO bzw. BaS04-BaS-Ba0 liegen bei wesentlich niedrigeren Drucken ais die des 
entsprechenden Ca-Systems. Sie befinden sich an der Grenze der MeBbarkeit. Dio 
Best. der Gleichgewichtskonstanten der Systeme SrS + 2 S02 SrS04 + S2 u. 
BaS + 2 S02 ^  BaS04 + S2 wurde mit Hilfe der Stromungsmethode (siehe vorst. 
Ref.) yorgenommen. Fur die Partialdrucke des S2-Dampfes in der Gleichgewichts- 
atmosphare iiber dem Bodenphasenpaar SrS-SrS04 ergeben sich dabei folgende Werte: 
bei 964° Ps2 =  0,4738 Atm., 1037° Ps2 =  0,2986 Atm., 1110° Ps2 =  0,1489 Atm. bzw. 
fiir BaS-BaS04: 1082°, Ps2 =  0,5034, t — 1126°, Ps2 =  0,4045 Atm. Das Diagramm 
der S2-Dampfpartialdrucke bei 1 Atm. in Abhiingigkeit von der Temp. zeigt, daC die 
S2-Partialdiucke am gróBten bei Ba, am Ideinsten bei Ca sind. Dem S2-Dampf gegen- 
iiber ist also das BaS04 die widerstandsfahigste Substanz. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 

313— 15. 6/2. 1933. Munster i. W., Chem. Inst. d. Westfal. Wilhelms-Univ.) E. H o f f m .
Andre Juliard, Die rerzogemde Wirkung des Glases auf die Landoltreaktion. Der 

von L iebre ich  (Z. physik. Chem. 5 [1890] 546) beobachtete „tote Raum“ bei der 
Lando LT-Rk., d. h. das verspatete Eintreten der Rk. in der Ńahe der GefaBwand, 
kann dadurch erklart werden, daB die J-Ionen, die die Rk. autokatalyt. beschleunigen 
(Eggert, C. 1917. I. 720), durch die Glaswand adsorbiert werden. Diese Tatsache 
wird bewiesen durch folgende Verss.: Wird die Halfte des Rk.-Gemisches durch Glas- 
wolle filtriert, so tritt die Blaufarbung in dem filtrierten Teil spater ein, ais im un- 
filtrierten. Wird in den oberen Teil des Rk.-GefaBes Glaswolle eingesenkt, so tritt 
gleichfalls die Jod-Starkerk. im unteren Teil (bis zu 30") fruher auf. Wurde die Glas- 
wollo jedoch vorher in KJ-Lsg. gelegt, so hat sie keine verzogernde Wrkg. auf die Rk., 
wenn die KJ-Lsg. geniigend konzentriert war. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 

179—81. 16/1. 1933.) R o m a n .
Hans Fromherz und Hermann Schneller, Uber die Reaktion von atmnarem Wasser- 

sloff mit Chloroform. Die Einw. von H-Atomen auf Chlf. in einer Apparatur, die im
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Prinzip nacli BONHOEFFER u. H a r t e c k  (C. 1929. II . 152) gebaut ist, ergibt eine cr- 
hebliche Warmetonung, Chemilumineseenz u. ais Rk.-Prodd. CH3C1, HC1 u. oinen 
anfangs hauchdiinnen Beschlag, der nacli mehrcren Stdn. kraftig braun wird. Das 
Luminescenzspektrum zoigt auBer den H-Atomlinien dic SwAN-Banden bei 555— 567 m/t, 
515—520 m/ł u. 470—475 m/ł, ferner eine bislier bei dieser Rk. nooh niclit beobachtete 
Aufhellung bei 595—615 mit oinem Masimum bei 600 m/ł. Der Beschlag, der in allen 
Losungsmm. unl. ist, kann durch Suspension in Bzl. in zwei Anteile getrennt werden, 
die beide Cl- u. yiolleicht dureh Rk. mit H 20-Dampf O-haltig sind. (Z. physik. Chom. 
Abt. B. 20. 158—60. Febr. 1933. Munchen, Physikal.-chem. Inst. d. Uniy.) G o l d f .

R. Stumper, Unłersuchungen iiber Dynamik und Katalyse der thermischen Bi- 
carbonalzerseizung in wasseriger Lósung. V III. Mitt. Die Zerselzung von Natrium- 
bicarbonat. (VII. vgl. C. 1932. II . 3049.) Zur weiteren Klarung des allgemeinen Zer- 
fallsmechanismus gel. Bicarbonato, besonders der katalyt. Wrkg. kolloider u. grob- 
disperser Zusatze auf die Ca(HC03)2-Zers. wurde das Verh. von NaHC03 untersucht. 
Der therm. Biearbonatzerfall in sd. NaHC03-Lsgg. (0,005—0,05-n.) erweist sieb, ohno 
u. unter Durchleiten eines C02-freien Luftstromes ais monomolekularer Vorgang. Die 
Rolle der kolloiden u. grobdispersen Zusatze bei der therm. Ca(HC03)2-Zers. beruht auf 
der Beeinflussung der eigentlieben Fallungsrk., fur die Vf. folgende Formulierung auf- 
zeiołmet: Ca" + C03"  ^  CaC03 (gel.) CaC03 (iibersatt.)— >- CaC03 (Keime der 
festen Phase) — ->- CaC03 (amorpli-kolloidal) — CaC03 (krystallin.). Dabei wirken 
die grobdispersen Stoffe ais Kcime der festen Phaso zerfallsbesolileunigend, die kolloiden 
Stoffe aber ais Schutzkolloide zerfallshemmend. Die NaHC03-Zers. dagegen wird yon 
den organ. Kolloiden Dextrin, Starkę u. Agar-Agar beselileunigt, ebenso von Eisen, 
wahrend die grobdispersen Zusatze ohno EinfluÓ sind. Auf Calciumbicarbonat iibt 
Fe eine doppelte Wrkg. aus: Es beschleunigt die eigentliche Bicarbonatzers., wie aueh 
die CaC03-Absoheidung. Die gewonnenen Ergebnisse zeigen, ubertragen auf die Rkk. 
der Wasserenthartung (Kalk-Soda-, Na-Phosphat-, Bariumsalzverf.) neue Wege zur 
Verbesserung u. Leistungsst-eigerung. (Z. anorg. allg. Cbem. 210. 264—68. 6/2. 1933. 
Escli-Belval [Luxemburg], Chem.-metallograph. Versuebsanstalt der Hiitte Rotho 
Erde.) , E r n a  H o f f m a n n .

M. Bobtelsky und Rachel Cohn, (Jber Oeselzmafiigkeiten bei Sdure- und Salz- 
wirJcungen in allcoholisch-imsserigen Losungen. I I . (Nach Verswhen zur Alhylalkohol- 
oxydation mitłels Cliromsaure.) (I. vgl. C. 1931. II . 1814.) Die friiker yorgenoimnene 
Zusammenfassung der A.-W.-Gemische yon yerschieden prozentualer Zus. in die 3 Gc- 
biete yon 0—30 Vol.-°/0, 30— 60 Vol.-°/0, u. iiber 60 Vol.-°/0 A. ist von grundlegender 
Bedeutung fur das Verstandnis der meisteii physikal.-chem. sowie der rein chem. Er- 
scheinungen, bei denen A.-W.-Gemische entweder ais Rk.-Partner oder ais Milieu dienen. 
Vff. zeigen dies an der Rk. A.-Cr03, bei der A. Rk.-Partner ist. Osydationsprod. ist 
immer Acetaldehyd. Die Cr03-C2H50H-Rk. yorlauft in Abwescnheit von Sauren, 
sowie in Anwesenheit von schwachen Sauren nur im oberen A.-Gebiet (>60 Vol.-°/0) 
meCbar rasch. Bei festgelegter Saurekonz. yerliiuft die A.-Oxydation in den drei A.-W.- 
Gebieten yerschieden. Fiir das ganze obere A.-Gebiet (>60 Vol.-%) bleibt das Ver- 
haltnis der beschleunigenden Effekte von Mono-, Di- u. -trichloressigsaure konstant 
1 :2 :6 . Nach einem Ubergangsgebiet ist das Verhaltnis dieser Sauren unterhalb 
40 Vol.-°/o A. zueinander wieder konstant. Bei festgelegter A.-Konz. besteht fiir das 
ganze obere Gebiet Proportionalitat zwisehen den Gesehwindigkeitskonstanten u. der 
in Lsg. yorhandenen Sauremenge. Im  unteren A.-Gebiet yerhalten sich die Sauren 
wie in wss. Lsg. In  konz. alkoh. Lsg. wirkt KN03 stiirker beschleunigend ais HC104, 
sonst gleich stark. H 2S04 wirkt im unteren A.-Gebiet nur halb so stark wie CCl3COOH, 
im mittleren gleichstark, im hoheren starker beschleunigend. Die Wrkgg. von HC104 
u. H 2S04 sind im oberen A.-Gebiet ebenfalls gleich. Die aufgezeichneten Diagramme 
beweisen, daB zwisehen 30 u. 50 Vol.-°/o A. in Ggw. von H-Ionen ein Umklappen im 
Charakter der Rk. erfolgt, unabhangig von Art u. Menge der angewandten Saurc, 
abhangig yon dem Zustand der A.-W.-Gemische. Die Saurewrkg. verlauft im oberen 
A.-Gebiet nach der Formel ax =  y, im mittleren u. unteren dagegen entsprechend 
der Formel a x2 — y bzw. yerallgemeinert a (x -f- w)2 =  y. Die Wrkgg. der Nitrate 
yon Li, NH4, Mg, Ca, Zn, Al, Cd wurden in Ggw., sowie in Abwesenheit yon Sauren 
im oberen A.-Gebiet (81,1 Vol.-°/0 A.) untersucht. Am starksten katalysierend wirkt 
Al in Abwesenheit yon Sauren oder in Ggw. schwacher Sauren. Auoh bei der Al- 
Katalyse besteht fiir das ganze obere Gobiet Proportionalitat zwisehen Geschwindig- 
keitskonstanten u. Al(N03)3-Konz. Die Ionen des Mn", Cl' u. Br' iiben dagegen spezif.
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hemmende Wrkg. auf dio CrOa-Red. mit A. aus. (Z. anorg. allg. Cliem. 210. 225—40. 
6/2. 1933. Jerusalem, Inst. f. anorgan. Chemie der Hebraischen Univ.) E r n a  H o f f m .

A. Rius Miró und N. Galvez Morales, Katalylische Aktivitiit und Potential des 
Kalalysators. Es wird die Abhangigkeit der katalyt. Wrkg. von Pt-Blech bei der H 20 2- 
Zers. u. des damit in Parallele stehenden elektr. Potentials gegenuber Hg2Cl2-Elektrode 
von verschiedenen Faktoren untersueht. Ais MaB der katalyt. Wirksamkeit dient die 
Konstantę (K) der Zers.-Geschwindigkeit des H 20 2. Die in Na2HP04- u. NaHC03- 
Na2C03-Pufferlsgg. bestimmte Abhangigkeit vom (elektrometr. bestimmten) pn ergibt ein 
Maximum zwischen ph =  10 u. 13. Die einem bestimmten pn-Wert entsprephenden 
Potentiale nehmen mit der Alterung des Katalysators zu, wodurch die Abnahme der 
katalyt. Wrkg. bedingt wird. Durch Zusatz von Katalysatorgiften [untersueht werden 
J 2, H 2S, Na2S20 3, HgCl2, Hg(CjST)2, Nitrobenzol, CS2 u. KON] wird das Potential des 
Pt nach positiveren Werten liin yerschoben, was sich durch hohere Konz. der Pt-Per- 
oxyde infolge erschwerter Red. durch H20 2 erklaren laBt. Die durch bloBes Waschen 
oder anod. Oxydation in H 2S04 nieht zu erreichende Regeneration des vergifteten 
Katalysators laBt sich — im Falle der Vergiftung mit Hg(CN)2 — durch langere Be- 
tatigung in ófters erneuerter alkal. H 20 2-Lsg. bewirken, in anderen Fallen nur durch 
Ausgliihen u. anschlieBende Behandlung in alkal. H20 2. Im  Verlaufe der katalyt. 
Wrkg. in einer an Na OH 4-n. H 20 2-Lsg. wird Abnahme von K  bei gleichbleibendem 
Potential beobaclitet. Bei nicht katalyt. beeinfluBter Zers. von H20 2 in Pufferlsgg. wird 
ein Minimum von K  bei ph =  9,2—9,3 mit naehfolgendem scharf ausgepragtem Maxi- 
mum bei ph =  9,7 festgestellt. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 31. 103—14. Febr. 1933. 
Madrid, Hóh. Arbeitsschule, Lab. f. organ. Chem. u. chcm. Anal.) R. K. MuLLEIl.

Robert C. Haring und James H. Walton, Die Aitiozydation von Stannochlorid. I I . 
(I. vgl. C. 1932. I. 3378.) Yff. untersuchen den EinfluB verschiedener Faktoren auf 
die Autoxydation von SnCl2. Temp.-Erhohung beschleunigt die Rk., der Tcmp.-Koeff. 
konnte nicht bcstimmt werden, da er durch erhohte Losliehkeit von 0 2 verdeckt wird. 
Ultraviolettes Licht unter 3070 A beschleunigt die Rk. Zu Beginn der Oxydation 
gebildetes H .O , wird mit Fortschreiten der Rk. aufgebrauclit. Viele organ. Substanzen, 
insbesondere Nitroverbb. hemmen die Rk., Thioharnstoff wirkt ais starker positiver 
Katalysator. Wss. Lsgg. von Allylalkohol u. Butyraldehyd absorbieren 0 2 in Ggw. 
von SnCl2, ebenso verhalten sich nicht wss. Lsgg. von Estern, Sauren u. Ketonen. 
(J. physic. Chem. 37. 133— 45. Jan. 1933. Wiseonsin, Univ.) P. L. G u n t h e r .

A. A. Balandin, Ein Versuch zur naturliclien Klassifikalion kalalylischer 
JReaktionen in der organischen Chemie. 1. Mitt. Ausgehend von der einfachen tlber- 
legung, daB bei komplizierten Moll. nur diejenigen Atome miteinander reagieren, die 
sich bei der Rk. unmittelbar beriihren, gelangt Yf. nach den Regeln der Kombinatorik 
zu einer Klassifikation der organ, katalyt. Rkk., wio sie sich zwanglos aus der Multi- 
pletttheorie ergibt (vgl. C. 1929. I I .  378, sowie P o l a n y i , C. 1929. I I .  3206). Die 
stochiometr. móglichen Falle begrenzen die Zahl der Typen u. Klassen. Die Beriick- 
sichtigung der chem. Eigg. der reagierenden Atome, ihrer Substituenten u. der Art der 
sich lósenden u. neu kniipfenden Bindungen wird Yoraussagen iiber die notwendigen 
Eigg. eines Katalysators fur einen bestimmten Rk.-Typus machen lassen (vgl. 
z. B. C. 1929. I I .  692). Ein durch folgende Einschrankungen begrenzter Teil des Ge- 
samtsystems wird mitgeteilt: 1. nur 3 Elemente: C, H u. O, 2. nur einfache u. doppelte 
Bindungen, 3. Konstanz derValenz (also AusschluB vonCO u. freien Radikalen), 4. be- 

riicksichtigt werden nur Dublettindexe J 2, d. h. nur solche Rkk.,

(
A.....B\ bei denen nur je 2 Bindungen gel. u. gekniipft werden (nebensteh.).

: Die dicken Punkte bezeichnen die akt. Stellen des Katalysators; bei

D-% Cj einer derartigen Anordnung wiirden also die Bindungen A D  u. B C
zerrissen u. neue zwisehen A B  u. C D  gekniipft werden. Dieser Art 

werden 79 Typen gefunden, die sich auf 9 Klassen verteilen lassen (der nach oben ge- 
riickte Zahlenindex bezeichnet die Anzahl der reagierenden Atome): I. C4 u. II . C3! ! 1 
umfassen die Spaltung der KW-stoffe, I I I .  C2H2 entspricht der Hydrierung u. De- 
hydrierung der KW-stoffe, IV. C ' ^ 0 1 derjenigen der Alkohole, V. C2H 10 1 u. VI. C1H 1Ol: 
umfassen die W.-Abspaltung u. -Anlagerung, auf V II. C3©1 entfallen die C02-Ab- 
spaltungen, n. auf V III. C20 2, sowie IX . Cł0 3 die Oxydationen. Die einzelnen tabellar. 
aufgefiihrten Typen werden auf Grund von bckanntem experimentellem Materiał be- 
sprochen; wo dieses fehlt, soli die Bearbeitung in Angriff genommen werden. (Chem. J. 
Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shumal obsehtschei 
Chimii] 2 (64)'. 166—82. 1932. Moskau.) B e r s in .
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A. A. Balandin, N. I. Schujkin, M. P. Neswishsky und T. K. Kosminskaja,
tjber neue Hijdrolysenkałalysatoren: Hydrolyse des Diathylathers. Die Hydrolyse von 
A. wird bei Tempp. bia zu 300° u. Drucken von 100 at durch A1203, C oder Fe20 3 nieht 
beschleunigt. Mischungen von A130 3 mit Fe203, NiO oder ZnO erweisen sich ais wirk- 
sam, besonders dio Mischung 95% A120 3 + 5°/0 NiO, die bei einem A .: W.-Verlialtnis 
von 1: 6 bei 300° wahrend 4 Stdn. u. 120 at 46% A. hydrolysiert. 90% A1,03 + 10%
ZnO hydrolysieren unter ahnliehen Bedingungen 39% A.; A120 3 + Fe25 3 (50:50) 
35%; A120 3 + Fe20 3 (63: 37) 28%; AU03 + Fe20 3 (90: 10) 4%. —  Die Wirksamkeit 
dieser Młschkatalysatoren laBt sich nach der Theorie von TAYLOR nieht erwarten, 
vielmelir wiire nach dieser Theorie eine Dehydrierung zu erwarten, die aber bei den 
Yerss. der Vff. nur in ganz geringem Umfang eintritt. Die Multipletttheorie (C. 1929.
II .  378 u. vorst. Bef.) gibt die Moglichkeit, die Beobaclitungen zu erklśiren. (Ber. dtseh. 
ehem. Ges. 65. 1557—61. 12/10. 1932. Moskau, Chem. Forsehungsinst. Lab. f. organ. 
Katalyse.) L o r e n z .

Charles Rosenblum, Die Wirksamkeit von Kohlendioxyd ais radiocliemischer 
Kalałysator. Bei der radiochem. Polymerisation von Acetylen, wo die Bedingungen 
fiir eine katalyt. Wrkg. von zugesetztem C02 besonders giinstig sind, sind nur 30% 
der dem C02 zukommenden Ionisation wirksam. Bei der W.-Synthese ist die Ausbeute 
ebenso grofi wie bei der Osydation von Kohlenoxyd (14,5°/0) (C. 1932. I I .  1128).
(J. physic. Chem. 37. 53—58. Jan. 1933. Minneapolis, Univ.) P. L . G u n t h e r .

Paul M. Gross, John H. Saylor und Mary A. Gorman, Ldslichkeitssludien.
IV. Die Loslichkeiten gewisser schwer losliclier organischer Verbindungen in Wasser.
(III. vgl. C. 1931. II . 528.) Die Loslichkeiten folgender organ. Substanzen in W. werden 
mittels eines Interferometers bei 30° bestimmt: Diathylketon, l-Chlor-2-bromathan,
I,3-Dichlor- u. 1,3-Dibrompropan, AdipinsiŁureathylester, Fluorbenzol, o- u. p-Nitro- 
anisol, o- u. m-Ńitroanilin, o-, m- u. p-Nitrotoluol, Zimtsiiure, s-Tetrabroinathan u. 
Jodbenzol. (J. Amer. chem. Soc. 55- 650— 52. Febr. 1933. Durham, North Carolina,
Dep. of Chem. Duke Univ.) G a e d k .

I. L. Clifford und E. Hunter, Das System Ammoniak-Wasser bei Temperaluren 
bis 150° und Drucken bis 20 Atmospharen. Fiir Drucke bis zu 1,5 at wird eine dynam. 
Methode verwendet, die Zus. des Dampfes im Gleiehgewicht mit der Ammoniak-W.-Lsg. 
wird bei 60, 80, 90 u. 100° bestimmt. Fiir Tempp. iiber 100° u. Drueke bis zu 20 at 
wird eine stat. Methode angewandt. (Einzelheiten der Vers.-Anordnung im Original.)
Die Ergebnisse sind in Tabellen zusammengefaCt u. die Isothermen u. Isobaren des 
Systems fiir verschiedene Tempp. u. Drucke gezeichnet. (J. physic. Chem. 37. 101— 18.
Jan. 1933. Winnington, Laboratory of I. C. I.) P. L. G u n t h e r .

Sirozi Hatta, U ber die Geschwindigkeit der Absorplion von Gasen durch Fliissig- y  
keiten. I I .  Theoretische Betrachtungcn iiber die Gasabsorption infolge chemischer Reaktion.
(I. vgl. C. 1929. I .  1886.) D ie Absorptionsformel von L e w is  u . W h itm a n  (C. 1925.
II. 146) wird modifiziert zu: d W /A d 0  =  (H P^ — G^KH/k + l/k ,) (1) (d W Zahl 
der durch Flacho A in Zeit d 0  absorbierten Mole Gas, H  Lóslichkeitskoeff. des Gases 
in Mole/at, Pa Partialdruck des Gases im Gasraum, Gt Konz. des gel. Gases in der FI., 
ka =  Dg/tg u. kt =  D Jtl =  Diffusionskoeff./Filmdicke bezogen auf Gas bzw. FI.). — 
Diese Formel l&Bt sich mit dem Omischen Gesetz in der Form I  =  E /(ljk1 + 1 fk2) 
vergleichen, daraus ergibt sich die Bezeichnung der Ausdriicke (H P„ — C j) ais „Ab- 
sorptionspotential“, u. (H/k(J + l/k t) ais „Absorptionswiderstand“ =  Widerstand H/k, 
des Gasfilms -j- Widerstand 1/fcj des Fl.-Films. — Entsprechend der obigen Formel 
werden auch die in der I. Mitt. gegebenen Gleichungen fur den Fali des Eintritts einer 
spontan verlaufenden Rk. im FI.-Film umgeformt. Fiir die Absorptionsgescliwindigkeit 
infolge einer chem. Bk. von maBiger Geschwindigkeit ergibt sich d W/A d 0  =

H  (Pg —  PJKH /jft + 1/jg kj) (Gleichung 2), worin fi =  y/tanh y; y =  tl ']/kJDl =

Vkc D Jk f Der Koeff. kc hangt ab von der Geschwindigkeitskonstanten u. dem 
Mechanismus der Bk., or kann daher durch keino allgemeine Formel w iedergegeben 

werden, u. muB fiir jeden einzelnen Fali bestimmt werden (vgl. folg. Ref.). Wild der 
Parameter y <0,2, also /? ~  1, dann ist der EinfluB der ehem. Rk. auf dic Absorptions- 
gesehwindigkeit zu vernachlassigen, d. h. es folgt rein physikal. Rk. nach der Glei- 
ehung 1. Wird y >  3, dann wird f} nahezu gleich y u. der Nenner der Gleichung 2 

erhalt die Fassung (Hjka + l/VkcD t), die Absorptionsgeschwindigkeit wird unab- 
hangig von der Dieke des Fl.-Films. — Die Gasmenge, die durch den Film hindurch 
die FI. in freiem Zustande erreicht, wird gegeben durch <5 =  1/cosh y. Danach gehen



2360 Aj. A t o h s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1933. I.

bei y =  0,2 98% des Gases ungel. durch den Film, wahrend bei y =  3 etwa 90%  innor- 
lialb des Fil m-s reagieren. — Vf. beansprucht nicht Allgemeingiiltigkeit der mitgeteilten 
Gleicliungen; Faktoren, -nie Adsorption, Krystallisation usw., oder besondere Ab- 
sorptionsmechanismen mussen event. besonders beriicksichtigt werden. (Technol. Rep. 
Tóhoku Imp. Univ. 10. 613— 29. 1932.) R. K . M u l l e r .

Sirózi Hatta, tJber die Geschuiindigkeit der Absorplion von Gasen durch Fliissig- 
keiten. I I I .  Absorption von Ilohlewaure durch Kaliumcarbonatlosun-g. (II. vgl. yorst. 
Ref.) Fiir die Absorption von C02 durch K 2C03-Lsg. werden folgende Rkk. an- 
genommen:

a) CO„ + C03"  + H20 =  2 HC03'; b) C02 + OH' =  HC03';
c) C03"  + H20 =  HCCy + OH'.

Der Koeff. kc der in der II . Mitt. entwickelten Gleichung 2 ergibt sich fiir diesen 
Fali zu kc =  kx [(1 — X)/(2 X  —  1)] + a,k2 (1 — X ), wobei X  =  Konz. C02£;esamt/ 
■ffgesamt in der Lsg.; kx wird zu 1850, k2 zu 10 100 berechnet. Die hiemach berechneten 
Absorptionsgeschwindigkeiten stimmen mit der Beobachtung in neuen Verss. des Vf. 
befriedigend uberein, auBer bei X  =  0,5 u. ~1; die erstere Abweichung wird auf einen 
Gradienten von X  innerhalb des Films, die letztere auf die CO»-Tension der Lsg. u. auf 
Verarmung an OH' u. C03"  zuruckgefuhrt. — Der Temp.-Koeff. der Absorptions- 
geschwindigkeit wird zu ca. 30% fiir 10° Temp.-Erhohung bestimmt. Erhóhung der 
Ruhrgeschwindigkeit in der FI. bewirkt eine Erhohung des Fl.-Filmkoeff. kt, die Ge- 
Hchwindigkeit der Absorption durch IvOH -wird stark, die durch K 2C03 weniger ge- 
steigert. Die Rii hrge s ch win di g kei t im Gasraum beeinfluBt die Absorptionsgeschwindig- 
keit nicht merklich. Mit der Salzkonz. nimmt die Diffundierbarkeit der gel. C02 ab. 
Die Unabhangigkeit der Absorptionsgeschwindigkeit von kt im Falle y >  3 wird esperi- 
mentell bestatigt. (Technol. Rep. Tóhoku Imp. Univ. 10. 630— 62. 1932.) R . K. Mtj.

Karl Jellinek, Lehrbuch der physikalischen Chemie. 5 Bde. Bd. 4. Stuttgart: Enkc 1933. 
gr. 8°.

4. Dio Lehre von d. Statik chem. Reaktionen in verdiinnten Mischgn. (SchluBtl.). 
Die Lehre von d. konzontrierten Mischgn. Die Phasenlehre. 1. u. 2. Aufl. (XIV, 890 S.) 
M. 92.— ; Lw. M. 96.— ; Subskr.-Pr. M. 82.—; Lw. M. 86.—.

R. Marchand et I. Marchand, La Chimie en tubes a essais (mćtalloides). Paris: F. Nathan 
1933. (82 S.) Br.: 4 fr.

R. Marchand et J. Marchand, La Chimie en tubes ii essais (metaux). Paris: F. Nathan 
1933. (59 S.) Br.: 3 fr. 50.

R. Marchand et J. Marchand, La Chimie en tube a essais (chimie organiquc). Paris: F. Nathan 
1933. (66 S.) Br.: 3 fr. 25.

A[. A tom stru ktu r. R adiochem ie. Photochem ie.
O. Klein, Zur Frage der quasimechanischen Lósung der ąuanienmechanischen Wellen- 

gleićhung. (Z. Physik 80. 792—803. 23/2. 1933. Stockliolm, Hdgskolas mekaniska 
institut.) L. Engel .

E. J. Williams, .Der Energieverlusl schneller elektrisch geladener Teilchen. Be- 
merkungen zu der Arbeit von Ca r l s o n  u. Op p e n h e im e r  (vgl. C. 1932. I. 33S1). 
Vf. weist darauf hin, daB er den Relativitatseffekt bei dem Energieverlust schneller 
Partikeln bereits friiher behandelt hat (vgl. C. 1931. I. 1567) u. bei leichten Stófien 
zu demselben Ergebnis, bei schweren StóBen zu anderen Ergebnissen kam ais die 
genannten Autoren. Man hat beim Vergleich der Theorie mit der Erfahrung bisher 
den Fehler gemacht, einen yereinfachten Ausdruck der theoret. Formel zu verwenden, 
der nur bei groBen Geschwindigkeiten Giiltigkeit hat; dabei zeigten sich Diskrepanzen. 
Wenn die yolktandige Formel zugrunde gelegt wird, besteht Ubereinstimmung zwischen 
Theorie u. Messungen. Man ist nicht gczwungen, zur Deutung der gegenwartigen Er- 
fahrungen auf die Existenz einer noch unbekannten Partikelart zuriickzugreifen. 
(Physie. Rev. [2] 40. 881—83.1/6.1932. Manchester, Univ., The Physical Labor.) E it z .

Raymond T. Birge, Der Wert von e/m. (Vgl. C. 1933. I . 8.) Vf. vergleicht vier 
e/m-Werte, die nach 3 Yerschiedenen direkten Methoden ermittelt sind u. gibt nach 
Betrachtung der Fehlergrcnzen ais augenblicklich wahrscheinlichsten Wert

e/m =  (1,759 ± 0,001) X 107- 
Wird dieser Wert einer Berechnung der Konstanten h, e, l/a zugrunde gelegt, so erhalt 
man ais augenblicklich wahrscheinlichste Werte dieser Konstanten

h =  (6,5420 ±  0,0083) X 1027 erg. sec, e =  (4,7668 ±  0,0038) X lO" 10 est, 
l/a =  137,374 ± 0,048. (Physie. Rev. [2] 42. 736. 1/12. 1932. Ćalifomia, Univ.) K o l l .
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Frank G. Dunnington, Beslimmung von e/m fur das Elektron nacli einer neuen 
Ablenkungsmethode. Elektronen werden in einem transversalen Magnetfeld auf einer 
durch Blenden definierten Kreisbahn mit einer durch die Starkę des Magnetfeldes ge- 
gebenen Geschwindigkeit herumgefiihrt u. in einom FARADAY-Kafig aufgefangen. 
Gliihdraht u. Auffangkafig sind in ein Gehause eingeschlossen, das je eine Blende fiir 
die Tom Gliihdraht ausgehenden u. fiir die nach Durchlaufen der Rreisbahn in den 
Kafig hineingelangenden Elektronen enthalt; an dieses Gehause wird eine Wechsel- 
spannung gelegt. Wird die Halbperiode der Weehselfreąuenz gerade gleich der Urnlauf- 
zeit der Elektronen auf der Kreisbahn gewahlt, so werden die vom Gliihdraht aus
gehenden Elektronen wegen des inzwischen umgekehrten Vorzeichens der Gehause- 
spannung am Eintritt in den Kafig K  verhindert. Die Bestimmung des Verhaltnisses 
yon Ladung zur M. der auf der Kreisbahn umlaufenden Elektronen laBt sich mit Hilfe 
dieser Anordnung auf die Messung des Magnetfeldes, des Kreisbahnwinkels u. der oben 
definierten Freąuenz der Wechselspannung zuriickfuhren. Der Vorteil gegeniiber 
friiheren Methoden liegt besonders in dem Fortfall der elektrostat. Best. der Elektronen- 
geschwindigkeit. Der so yorliiufig bestimmte Wert fiir e/m von (1,7592 + 0,0006) X 107 
erreicht bereits die Genauigkeit der nach anderen Methoden gewonnenen. Er steht in 
guter Ubereinstimmung mit dem Wert von K ir c h n e r ,  u. damit auch mit dem spektro
skop. Wert. (Physic. Rev. [2] 42. 734—36. 1/12. 1932. California, Univ.) K o l l a t h .

Leo Nedelsky, Strahlung langsamer Elektronen. Vf. entwickelt Ausdriicke fiir die 
emittierte Strahlung eines Elektrons, das sich durch das Feld eines neutralen Atoms 
bewegt, wobei ais Modeli des Atoms eine punktfórmige Ladung +Z-e umgeben von 
einer Kugelschale im Abstand a mit der Ladung —Z-e dient. Im  1. Teil werden die 
mathemat. Methoden zur Lsg. der auftretenden Integrale behandelt. Im  2. Teil 
wird die Intensitiit der emittierten Strahlung u. die Polarisation berechnet. Die An- 
wendbarkeit eines einfachen Kemmodells an Stello des sonst benutzten Kem-Kugel- 
schalenmodells wird diskutiert. Es wird gezeigt, daB die Strahlung von Protonen statt 
Elektronen in dem Feld des benutzten Modells in einfache Beziehung zur Strahlung 
von Elektronen in einem unabgeschirmten Kemfeld gesetzt werden kami. Im  3. Teil 
wird diskutiert, wie Z  u. a gewahlt werden miissen, damit das hier benutzte Modeli 
oder ein einfaches Kernmodell das wirkliehe Atom geniigend ersetzen. Es wird ferner 
ein Vergleich mit den vorliegenden experimentellen Daten gegeben, wobei gróBen- 
ordnungsmaBige Ubereinstimmung gefunden wird. (Physic. Rev. [2] 42. 641—65. 1/12.
1932. California, Univ.) K o l l a t h .

Eugene Feenberg, Die Streuung langsamer Elektronen. Teil II . (I. vgl. C. 1932.
II . 1585.) Die friiher gefundenen Streuformeln werden hier nach anderer Methode 
abgeleitet u. fiir den Fali der Edelgase in eine fiir numer. Auswertung brauchbare 
Form gebracht. Die fiir He errechneten Streukurven zeigen in der Nahe der An- 
regungsspannung gute Ubereinstimmung mit den experimentell gefundenen, boi ab- 
nehmender Elektronengeschwindigkoit bleibt die Ubereinstimmung jedoch nicht mehr 
so gut; nach Ansicht des Vfs. deswegen, weil dio Polarisation des Atoms durch das 
ankommende Elektron nicht beriieksichtigt ist. (Physic. Rev. [2] 42. 17—32. 1932. 
Harvard Univ.) K o l l a t h .

E. Briiche und H. Johannson, Kinemalographische Eleklronenmikroskopie von 
Ozydkalhoden. (Vgl. C. 1932. II . 2144; 1933. I. 1735.) Filmaufnahmen emittierender 
Oxydkathoden durch das Elektronenmikroskop zeigen laufend die Emissionsande- 
rungen auf der Oberflache der in Gebrauch befindlichen Oxydkathoden: Wahrend 
des Brennens der Kathode wandert die Emission von aktiyierten Flachenteilen nach 
Stellen, an denen durch AnreiBen mit einer Nadel dio Oxydschicht entfernt wurde, 
mehrfach hin u. zuriick. Bei starker tlberheizung bleiben nur noch wonige stark 
emittierende Zentren in Tiitigkeit, die ihre Lage so schnell iindern, daB ein Scintillieren 
auftritt. Bei hochster in den Verss. erreichter Temp. (1250°) bildet sich eine kontinuier- 
liche Emission der ganzen Kathodenoberflache aus. (Ann. Physik [5] 15. 145— 66. 
25/10. 1932. Berlin-Reinickendorf, Forsch.-Inst. d. AEG.) K o l l a t h .

Georges Foumier und Marcel Guillot, Beziehung zwischen der Absorplion von 
fi-Strahlen durch organisćhe Verbindungen und dereń molekularer Struktur. Der Massen- 
absorptionskoeff. (/n/o) von gesatt. u. ungesatt. Paraffin- u. cycl. KW-stoffen fiir 
/9-Strahlen wird bestimmt. Die beobachteten Werte sind stets gróBer ais die unter An- 
nahmo der Additivitat (vgl. C. 1932. I. 1489) berechneten Werte. Die Differenz 
zwischen beiden Werten ist um so groBer, je langer die C-Kette ist. Die Einfuhrung 
einer Doppelbindung in einen KW-stoff (oder einen Alkohol) vermindert die Differenz



2362 A ,. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1933. I .

um einen konstanten Betrag. Die Yerminderung der Differenz bei Bzl. entspricht drei 
Doppelbindungen. Die Verminderung der Differenz bei Einfuhrung einer Dreifach- 
bindung ist doppelt so groB wie bei Einfuhrung einer Doppelbindung. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Soi. 196. 412—14. 6/2. 1933.) L o r e n z .

H. J. Woods, Die Energie, des Grundzuslandes von Methan. Die Energie des 
Methan-Mol. im Grundzustande wird nach einer von Sl a t e r  (vgl. C. 1932. I. 1620) 
angegebenen Methode bereohnefc. Dabei werden die Wellenfunktionen der 4 Elektronen 
des C'-Atoms nioht ais die gewohnliohen Atomfunkfcionen (2 s, 2 p0, 2 p+v 2 p-i), sondern 
ais eine Linearkombination derselben angesetzt, derart, dafl jeweils die Eigenfunktionen 
eines Paares sich bindender Elektronen einander moglichst weitgehend iiberschneiden. 
Fur den vierten Teil der Bldg.-Energie aus den Atomen erhiilt Vf. eine obere u. eino 
untere Grenze: — 4,9 u. — 5,3 V. entsprechend Atomabstanden von 1,04 bzw. 1,01 A. 
Der CoULOMBsche Anteil betragt mehr ais 50% der gesamten Energie. Aus dem an- 
geregten 5iS'-Zustand des C-Atoms hatte man fur die Energie der C—H-Bindung bishor
— 5,0 V. abgeleitet; den Atomzustand hatte man aus dem Bandenspektrum zu 1,08 A. 
bestimmt. Aueh zwischen den berechneten u. experimentellen Grundfreąuenzen der 
C—H-Bindung besteht hinreichende t)bereinstimmung. (Trans. Faraday Soc. 28. 
877— 85. Dez. 1932. Leeds, Textile Physics Labor., Univ.j E is e n s c h it z .

J. Franek und H. Kuhn, ScMiisse auf Bindungsfestigkeit und Bindungsart aus 
kontinuierlichen Absorplionsspeklren. Die friiheren Uberlegungen zur Deutung der 
kontinuierlichen Absorptionsspektren (C. 1927. II . 1126. 1931. I. 2581) werden weiter 
ausgebaut. Die Tatsache, daB der tlbergang zum ersten Anregungszustand in dor 
Grenze zum Zerfall in n. Atome fiihrt, kann im Liehte der neueren Forschung nur ais 
notwendiges, aber nicht ais hinreichendes Rriterium fur das Vorliegen einer Ionen- 
bindung gelten (vgl. B r o w n , 0 .1932.1. 350). Es wird gezeigt, daB eine wohldefinierte, 
langwellige Grenze der kontinuierlichen Absorption der Ionenmolekiile im allgemeinen 
wegen der Form der Potentialkurven nicht nachweisbar ist, u. daB man eine obere 
Grenze fur die Dissoziationsarbeit nur aus dem Beginn des steilen Anstiegs des Ab- 
sorptionskoeff. entnehmen kann. Die von R o l l e f s o n  u. B o o h e r  (C. 1931. I I .  537) 
u. von D at t a  (C. 1933. I. 1899) in Halogenwasserstoffen festgestellte schwache Ab
sorption bis zu Wellenlangen, dereń Energie kloiner ist ais die zur Zerlegung der 
Halogenwasserstoffe in n. H u. angeregtes Halogen erforderliche, wird entgegen der 
Annahme dieser Vff. nicht ais ein Beweis des Vorliegens einer Ionenbindung, sondern 
hóchstens ais Analogie zu den Atommolekiilen der 2-atomigen Halogene (vgl. B r o w n ,

1. c.) gedeutet. Es wird mit Ilinweis auf die Arbeiten yon D u tt  (C. 1933. I. 901) be- 
sonders darauf hingewiesen, daB man aus den langweUigen Grenzen der kontinuierlichen 
Absorption bei mehratomigen Molekulen nicht ohne weiteres auf die Dissoziations- 
arbeit u. Bindungsart Schlusse ziehen darf. Denn selbst bei einem extrcmen Ionen- 
molekul X _Me++X_ wurde der Sprung eines Elektrons von X - zum Me++ die Cou- 
LOMBsche Anziehung zwischen dem zweiten X - u. M+ so stark verandern, daB X _Me+ 
im stark schwingenden Zustand zuriickbleiben miiBte. (Naturwiss. 20. 923—25. 
23/12. 1932.) B o r is  B o s e n .

Carl Kenty, Linienverbreitemng und das „Einfangen“ der Resonanzstralilung. 
In  Gasen (wie He, Hg, Na, K) von geringem Druck erzeugte Resonanzstrahlung bleibt 
darin langere Zeit „eingefangen“, weil sie sehr oft reabsorbiert wird, also nur langsam 
herausdiffundiert. Wird der Druck erlióht, so wachst die Anzahl der Reabsorptionen 
nicht proportional dem Druck an, sondeni viel schwacher. Dies mrd durch eine Ver- 
breiterung der Linien infolge Kopplung der Atome oder Mol.-Bldg. gedeutet. In Ne 
bei 15 mm Druck ist die Reabsorption sclion um Zehuerpotenzen herabgesetzt. Die 
Wrkg. von StoBen erster u. zweiter Art fiir die auftretenden metastabilen Atome wird 
abgeschatzt. (Physic. Rer. [2] 40. 633—34. 1932. Hoboken, N. J., General Electr. 
Co., Res. Lab.) B e u t l e r .

Weldon G. Brown und G. E. Gibson, Pradissoziation im Spektrum des Jod- 
chlorids. Absorptionsaufnahmen des JC1 (das etwas JC13 enthalt, um die Dissoziation 
in J 2 zuriickzudrangen) werden in 50 em Schicht bis zu 100° Sattigungsdruck oder in 
150 cm Schicht bei Zimmertemp. im Prismenspektrograph u. in 2. u. 3. Ordnung eines 
6-m-Gitters (30— 48 Stdn.) gewonnen. Die Banden 3 -4—  1 (17446 cm-1), 3-<— 0 
(17828 cm-1) u. 2 <- 0 (17665 cm-1) zeigen keine Anomalien in der Hyperfein-
struktur; die Einzelhnien (z. T. fiir Isotopen JC135 u. JC137) werden in Tabellen auf- 
gefiihrt, die samt-lich P- oder i?-Zweigen angelioren. Der obere Term sei 3/70+, die 
Konvergenz ergibt sich zu 18720 cm-1; der Zerfall erfolgt also in n. (2P*/t)-J-Atom
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u. angeregtes (2P>/,)-Cl-Atom. Diese Banden werden ais System I I  bezeichnet. [System I
ist <--3IJ1; 3n l konyergiert zum Zerfall in (2P*/,)-J + (2P*/,)-Cl.] 3i70+ liegt
3600 cm-1  oberhalb von 3i71- — AnschlieBcnd an diese Banden wird ein Bereich kon- 
tinuierlicher Absorption gefunden (ca. 4700 A), auf dem einige Liniengruppen liegen. 
Diese sind nicht ais lióliere Bandenlinien des Systems I I  aufzufassen, etwa mit v' =  4; 
sie erweisen sich ais Rudimento eines Bandensystems I I I ,  das zu I I  in enger Bezieliung 
steht. Der Zustand v' =  4 pradissoziiere infolge Uberschneidung eines AbstoGungs- 
terms 0+, dessen Asymptote bei (2P>/,)-J -(- ("PJ/,)-Cł liegt. Zwisehen dem 3i70+-Term, 
der in (2P3/,)-J + (2P»/,)-Cl zerfiillt, u. diesem AbstoBungstcrm entsteht eine neue 
Muldę, in der die Ausbildung geąuantelter Moll. (infolge der gleichen Symmetrie der 
Elektronenterme) moglich ist. Wenn die Rotationsterme in dieser neuen Muldę mit 
solcben (pradissoziierender) Moll. in 3/70+ iibereinstimmen, dann entsteben dureh 
Absorption geąuantelte Moll.; sonst findet Pradissoziation u. kontinuierliche Absorption 
statt. Die aufgefundenen Liniengruppen seien solclie Bereiche ungefa.hr gleicher J-Zahlen 
fiir die beiden yerschiedenen Potentialmulden. (Physic. Rev. [2] 40. 529̂ —43. 1932. 
Chicago, Ryerson Physic. Lab. u. Univ. of Calif., Chem. Lab.) B e u t le r .

J. H. Van Vleck, Die Theorie der magnetisclien Ausloschung der Jodfluorescenz 
und der A-Verdopplung in 3I I a-Zustanden. Die von TURNER (C. 1931. I. 571) unter- 
suchte Ausloschung cler Jodbandenfluorescenz durch ein Magnetfeld wird theoret. 
behandelt. Der obere Term der Jodabsorptionsbanden 31J0+ ist stabil; dagegen ist 
ein 3770~-Term instabil, der in 2 n. Jodatome zerfallt. Ein Magnetfeld bringt Stórungs- 
glieder in die Eigenfunktionen dieser Ternie, die besonders entwiekelt werden, u. die 
eine Vermisehung der Eigg. dieser Terme (0+ u. O-) bewirken, welche durch Rotation 
oder elektr. Felder nicht eintritt. Dadurch kann im Magnetfeld ein Zerfall der 0+- 
Terme (iiber O-) auftreten, der unabhangig yon der Rotationsąuantenzahl ist. Derart 
finden die Verss. von T u r n e r  eine Deutung. — Die Terme :,/7, in J 2 u. Br2 von B r o w n  
werden durch theoret. Rechnungen bestatigt. Der 3i70+-Term in C1J ist von 2P«/, (J) -|- 
2P'/, (Cl) abgeleitet, obgleich die einfache Regel des Nichtkreuzens die Terme 2P,/1 -)- 
2P */5 nahelegt. —  Die Pormeln fiir die Aufspaltung von /1-Dubletts werden fiir 3TI0 
entmckelt, die Stórungen fiir lS-, 32- u. 5JT-Tenne berechnet. (Physic. Rev. [2] 40. 

544— 68. 1932. Univ. of Wisconsin.) B e u t l e r .

J. Genard, Uber die Ausloschung der Fluorescenz des Joddampfes durch hohe ma- 
gnełische Felder. Die Resonanzserie des J  erregt mit Hg-Linie 5461 in einem starken 
Magnetfeld, wurde mit einem 11-Prismenspektrographen (Dispersion ca. 2 A/mm im 
Griin) aufgenommen. Es konnte keine relatiye Intensitatsilnderung der Dublett- 
komponenten bei Magnetfeldern bis zu 32000 Gauss festgestellt werden. Die Abhiingig- 
keit der Fluorescenzintensitat von der Feldstarke wurde im Bereich 0—28 000 Gauss 
fiir jedes Glied der Resonanzserie gemessen u. graph. dargestellt. Die von VAN 
VLECK (ygl. vorst. Ref.) angegebene Formel fiir die Abschwachung der Fluores- 
cenzintensitat W'urde nicht bestatigt. Die Intensitat nahert sich einem konstanten 
Wert, der bei ca. 20 000 Gauss bereits nahezu erreicht ist (40% der urspriinglichen 
Intensitat). Alle Glieder der Resonanzserie werden gleich stark abgeschwacht, so daC 
die in der Pradissoziationstheorie gemachte Annahme, daC das Magnetfeld nur auf den 
angcregten Zustand einwirkt, bestatigt wurde. (Z. Physik 77- 791—94. 1932. Warschau, 
Univ., Inst. f. Esperimentalpliys.) B o r is  ROSEN.

Georg Joos und Karl Schnetzler, Die linienhaftenAbsorption-sspel-łren vonChrom- 
Jcomplezscdzen. Es wird die Lichtabsorption einer groBeren Zahl von Cr"'-Komplex- 
salzen im Intervall yon 6200—7200 A. bei der Temp. der fl. Luft untersucht. Es treten 
eine gróBere Zahl z. T. scharfer, z. T. diffuser Linien auf, die dem Ubcrgang 3 *F — 3 -G 
zugeschrieben werden. Eine exakte Einordnung in das Multiplett lafit sich aber nicht 
durchfiihren. Die in den Komplex eingelagerten Neutralteile iiben einen sehr ver- 
schiedenen noch nicht deutbaren Effekt auf die Absorption des Cr"' aus. (Z. physik. 
Chem. Abt. B. 20. 1— 10. Febr. 1933. Jena, Theoret. Physik. Seminar d. Univ.) H o le m .

R. Suhrmann und F. Breyer, Unłersuchungen im ultraroten Absorptionsspektrum 
uber die Anderung des Ldsungsmittds durch die gdóste Substanz. I. Uber den Einflu/5 
gdóster Salze auf den Assoziationszustand des losenden Wassers. Es werden die Ultrarot- 
absorptionsbanden des W. bei 0,977, 1,200, 1,453 u. 1,957 in Lsgg. yon Alkali- bzw. 
Erdalkalihalogeniden, sowie yon Ca(N03)2, MgSO.,, MgCl2, Na2S04, Ńa2HP04 u. AgN03 
ausgemessen. Es wurde auch die schon yon E l l i s  (C. 1932.1. 491) beschriebene Bandę 
bei 1,79 /( gefunden, die den assoziierten W.-Molekiilen zugeschrieben wird. Die Wrkg. 
der Alkali- u. Erdalkalihalogenide laBt sich durch Annahme zweier Effekte beschreiben:
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Eines Depolymerisationseffektes, der auBer einer geringen Violettversehiebung eino 
starkę Erhohung u. ein scharferes Hervortreten der Banden bedingt, u. eines Hydrata- 
tionseffektes, durch den die Banden zu groBerem 7. verschoben werden. Der orste Effekt 
nimmt mit steigendem Ionenradius zu, wahrend der zweite Effekt der Hydratation 
yollkommen parallel yerlauft, d. h. mit fallendem Ionenradius u. steigender Wertigkeit 
zunimmt. Der Depolymerisationsoffekt laBt sich mit der bei Erhohung der Temp. 
von Co l l in s  (C. 1926. I. 2650) gefundenen Veranderung der Wasserbanden in Parallele 
setzen. Bei den ubrigen gemessenen Salzen machen sich abcr noch spezif. Effekte 
geltend, dio darin bestehen, daB dio Bandon z. T. nur sehr wenig (bei Na2S04, AgN03) 
beeinflufit werden, oder im Gegensatz zu dem Effekt bei den Halogeniden u. Ca(N03)2 
stark verbreitert u. erniedrigt werden. Zum SohluB wird noch ein Vergleich des beob- 
achteten Depolymerisationseffektes mit dem yon T a m m a n n  in Łsgg. angenommenen 
Hydratationsdruck durchgefiihrt. Beide zeigen im allgemeinen (wenigstens bei den 
Halogeniden) einen iihnliclien Verlauf. (Z. physik. Chem. Abt. B. 20. 17—53. Febr. 
1933. Breslau, Physik.-chem. Inst. d. T. H.) H ó l e j ia n n .

R. Titeica, Schwingungsspektrum und Molekulstruktur von Methyl- und Athyl- 
alhohol. Vf. untersucht das Schwingungsspektrum von gasfórmigem Methyl- u. Athyl- 
alkohol bei niedrigem Druck im Ultraroten. Unter der Annahme von symm. Straktur 
ergeben sich fur den Methylalkohol 8 Grundschwingungen, 4 einfache u. 4 doppelte, 
denen in einer Tabelle die yermessenen Banden zugeordnet werden. — Nimmt man den 
Abstand der C-H-Bindung zu 1,08 A, wie im Methan an, so folgt: C-0 =  1,46 A,
O-H =  0,96 A u. fiir den Winkel zwischen zwei C-H-Bindungen 106° in guter Uber- 
einstimmung mit den Ergebnissen der Elektronenbeugung (W lERL, C. 1932. II. 659). 
Die Molekulstruktur des A. ist komplizierter. Vf. legt in erster Naherung dem Mol. 
ais Modeli ein gleichschenkliges Dreieck zugrunde. Daraus ergibt sich die C-O-Bin- 
dung gleich der C-C-Bindung zu 1,53 A u. der Winkel zwischen diesen Bindungen zu 
108° 16' ubereinstimmend mit dem Wert fur den Winkel eines Tetraeders. (C. R. 
hebd. Seances Acad. Sci. 196. 391—94. 6/2. 1933.) P a t a t .

F. W. Klingstedt, TJltramolett-Absorptionsspektren einfacher Benzolderivate. II. 
(I. vgl. C. 1928. II. 2224.) Es wird der Verlauf der Absorption im Ultraviolett von 
C6H 5Br, C6H4Br2 u. C8H5J  in Hexanlsg. untersucht. Der Verlauf bei den beiden ersteren 
ist dem von Bzl. u. C6H5C1 sehr ahnlich. Die bei 2668 A liegende Elektronenschwingungs- 
bande des Bzl. wird durch den Eintritt von Cl bzw. Br nach Rot yerschoben u. zwar 
bei letzterem starker ais bei ersterem. Der Eintritt eines zweiten Br-Atoms in den 
Bzl.-Ring bedingt eine weitere Rotyerschiebung. Beim Jodbzl. tritt statt der jscharfen 
ersten Absorptionsbanden des Bzl. eine breite kontinuierliche Absorption auf. Die 
Rotverschiebungen, die durch den Eintritt yerschiedener Gruppen in den Bzl.-Ring 
lieryorgerufen werden, werden miteinander yerglichen. (Z. physik. Chem. Abt. B. 20. 
125—41. Febr. 1933. Ziirich, Physik.-chem. Inst. d. Univ.) Holemann.

P. Le Roux, Untersuchung iibcr den Plcochroismus von isldndischen Doppelspat im 
Ultraroten. In  Fortfiihrung seiner Arbeiten iiber die Absorption u. den Pleochroisinus von 
Krystallen (ygl. C. 1929. I I .  2413) untersucht der Vf. die ordentliche Absorption yon 
isliind. Doppelspat im Ultraroten zw ischen 2,2 u. 4,4 //. Der ordentliche Absorptionskoeff. 
fiir Licht, das sich senkreeht zur Kjystallachse fortpflanzt, K '0, ist gróBer ais der Koeff. 
fiir solches Licht, das sich parallel zur Acbse fortpflanzt, Ka. Die Differenzen betragen
0,1—4,8 u. sind der GróBe der Absorption proportional. Sie sind wesentlich kleiner ais 
die fiir Turmalin im Sichtbaren u. Ultravioletten gefundenen. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 196. 394— 96. 6/2. 1933.) P a ta t.

C. Strachan, Die Reflexion von Licht an einer mit einem monomolekularen Film  
bcdecklen Oberflache. Der EinfluB eines monomolekularen Films auf die Reflexion von 
Licht an einer ebenen Oberflache wird theoret. behandelt. Der Film wird dabei ais eine 
zweidimensionale Ansammlung streuender, event. orientierter Teilchen angesehen. 
Durch Verss. konnte entschieden werden, ob die streuenden Eigg. von Moll. im zwei- 
dimensionalen Zustand abweichen von denen yon Mol.-Haufen. (Proc. Cambridge 
philos. Soc. 29- 116—30. 31/1. 1933. Corpus Christi Coli.) L o r e n z .

Werner Kiihn, Einfachste G-rundlagen und Geselze, der optischen Drehung. Zu- 
sammenfassender Vortrag. Physikal. entspricht der unsymm. Molekulstruktur, die die 
opt. Aktivitat begriindet, eino besondere Eig. der Absorptionsbanden. Die Drehungs- 
anomalie, die im Gebiet der Absorptionsbanden opt. akt. Stoffe auftritt, geht parallel 
mit dem Zirkulardichroismus; man kann die Drehung berechnen, wenn der Zirkular- 
dichroismus bekannt ist (ygl. den Fali des Chromtartrats: K u h n  u. SzABO, C. 1932.
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I. 1991). Sind mehrere Absorptionsbanden da, so ist die Drehung gleioh der Summo 
der Beitrage der einzelnen Banden. Beim /?-Octylnitrit (KUHN u. LEHMANN, C. 1932.
I I .  2598) hat sieh gezeigt, daB in dorselben Verb. Absorptionsbanden mit positivem u. 
negativem Diehroismus u. entsprechendem Vorzeicben des Drehungsbeitrages yor- 
kommen. Diose Tatsache trifft allgemein zu: Die Drehung im Siehtbaren ist stets 
die Summę vieler positiver u. negativer GróBen, die sich nicht ganz kompensieren. 
Die Frage, wie eine Absorptionsbande beschaffen sein muB, damit sie opt. akt. wird, z. B. 
einen Drehungsbeitrag gibt, der auf der langwelligen Seite der Bandę nach linlcs zeigt, 
laBt sich exakt beantworten. Damit hangt das Problem der absol. Konfigurationsbest. 
zusammen. Schwierig bleibt noch die Abschatzung der Koppelungskrafte; nur in 
Sonderfallen sind sclion absol. Konfigurationsbestst. moglich: bei Triathylendiamin- 
kobaltisalzen (isotrop am Zentralatom schwach gebundene Ladung u. drei ident., auf 
den Kanten eines Oktaeders starker gebundene, linear schwingende Elektronen) u. bei 
Spiranen. Die der Bando zugehdrige elektr. Schwingung darf nicht lokalisiert bleiben, 
sondern muB von einem yorgegebenen (chromophoren) Substituenten auf die iibrigen 
(zuniichst farblosen) ubergreifeu. — Bzgl. der Abhangigkeit des opt. akt. Verh. eines 
solchen chromophoren Liganden von der IConst. des Mol. u. ihren Anderungen gelten 
folgende drei Satze: 1. Der Drehungsbeitrag einer Bandę ist dann groB, wenn die die 
Bandę erzeugende chromophore Gruppe nahe am Asymmetriezentrum steht (Ts c h u - 
Ga j e w , Ber. dtsch. chem. Ges. 31 [1898]. 360). 2. Die chromophoren Gruppcn, dio 
Banden im Siehtbaren u. nahen Ultraviolett liefern, sind fiir die Drehung im Siehtbaren 
besonders wichtig. 3. Die durch eine Substitution bewirkte Anderung im opt. Verh. 
einer wirksamen Bando ist um so groBer, je naher der Eingriff an der die Bandę be- 
wirkenden chromophoren Stelle yorgenommen wird, am groBten, wenn er an der 
besagten Stelle selbst geschieht. Dieser dritte Satz (,,Vicinalregel“ ) gilt nur fiir kleine 
chem. Anderungen. Ais Beispiele werden behandelt die Amidę der aliphat. a-Oxysauren, 
die bei ident. Konfiguration ident. Drehungssinn besitzen, weil die CONH2-Gruppe 
einen so starken Drehungsbeitrag liefert, daB alle anderen Beitrage daneben yerschwin- 
den, u. der Fali der Deriw. yon a-Azidopropionsaure (zwei Substituenten am asymm. 
C liefern Drehungsbeitriige von gleicher GroBenordnung, die beiden anderen nur sehr 
kleine). Es ergibt sich die bekannte Regel: bei analog gebauten Verbb. gleicher Kon
figuration bewirkt dieselbe Rk. Drehungsyerschiebungen gleicher Richtung u. aucli 
etwa gleicher GróBe. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 166— 76. 1/2. 1933.) B e r g m a n n .

Karl Freudenberg, Regeln auf dem Gebiete der optischen Drehung und ihre An- 
wendung in der Konstitutions- und Konfigurationsforschung. XV II. Mitt. iiler sterisekę 
Reihen. (XVI. vgl. C. 1932. I. 1658.) Vortrag. — Nach einem tlberblick iiber die 
Verwendbarkeit der Drehung fiir Konst.-Aufklarungen bespricht Vf. die Regeln der 
opt. Drehung, dio sich aus dereń Theorie nach W . K u h n  ergeben. 1. Eine Verb.
O m n o p dreht schwaeh, wenn die Liganden keine Absorptionsbanden im nahen Ultra- 
violett besitzen. 2. Besitzt ein Substituent doch eine solche, so wird dio Drehung im 
Siehtbaren gróBer. 3. Dieser Effekt muB nicht eintreten; dem Carboxyl wird in den 
a-Oxy fettsauren von den anderen Liganden nur schwache Anisotropie auferlegt. 4. Der 
Effekt 2 bleibt aus, wenn die chromophore Gruppe nicht direkt am Asymmetriezentrum 
sitzt (Entfernungssatz). Beispiele: Die mol. Drohung von Phenylmethylcarbinol ( + 52°) 
u. Cyelohexylmethylcarbinol (— 7°), von Mandelsaure (— 240°) u. Hexahydromandol- 
siiure (— 40°), von Milchsiiure (— 3°), Mandelsaure u. /S-Phenylmilchsaure (+ 38°) usw. 
Die Ausnahmen werden durch den Verschiebungssatz geklart. — Das Drehungsvor- 
zeichen yon O inno p liangt von der Reihenfolge der Substituenten ab. Umkehrung 
des Vorzeichens tritt ein bei glcichem Drehwert, wenn m u. ti z. B. vertauscht werden, 
kann aber auch eintreten bei verandertem Drehwert, wenn m durch m' ersetzt wird. 
Methylathylcarbinol der Anordnung I  dreht nach rechts. Das Vorzeichen bleibt, wenn 
an Stelle von Athyl Propyl oder Butyl tritt, da der Unterschied im chem. u. opt. Cha
rakter des groBeren Liganden gegenuber dem Methyl erhalten bleibt. Analog ist ea 
beim Athylpropylcarbinol, Athylbutylcarbinol usw. Fur Isopropyl u. Phenyl gelten 
die Regeln nicht, beim Isopropyl anscheinend aus riiumlichen Griinden, beim Phenyl 
deswegen, weil es eine langwelligere Absorptionsbande hat ais Hydroxyl, das bei den 
rein aliphat. Carbinolen den Ausschlag gibt. Die HuDSONsche Regel (J. Amer. chem. 
Soc. 41 [1919], 1141 u. fruher) bzg. der Amidę yon a-Oxyfettsauren u. Aldonsauren 
ist darin begriindet, daB chem. u. opt. Charakter der Liganden des asymm. C-Atoms 
gleioh bleibt u. daB die CONH2-Gruppe den starksten Drehungsbeitrag liefert. Wieder 
gilt die Regel nicht fiir Mandelsaure, weil auch CaH 5 so stark anisotrop ist wie die Saure-
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ainidgruppe. Analoge Rcgcln gelten fiir die Phonylhydrazide der a-Oxysiiuren (LEVENE 
u. G. M. Meyer, J. biol. Chemistry 31 [1917]. 625; Hudson, J. Amer. chem. Soo. 39 
[1917]. 462), fiir die Benzylphenyl- u. Dibenzylhydrazone der Aldosen (vgl. z. B. 
VotoĆek, C. 1932. I. 659). Weiter ist wohl das System H  linksdrehend, wenn Ar 
ein Aryl ist (Phenyl bei Mandelsiiure [Freudenberg u . Mitarbeiter, C. 1923. I. 827; 
1925. I I . 2269] u. Ephedrin [Freudenberg u . Mitarbeiter, C. 1932. 1. 1658; Le ithe , 
C. 1932. 1. 3055], Dioxyphenyl bei Adrenalin, Chinolin bei den Chinaalkaloiden [Emde, 
C. 1932. I I . 65]) u. R  ein Carboxyl, ein Alkyl (Phenylmethylearbinol), ein alipliat. 
(Ephedrin, Adrenalin) oder hydroaromat. (Chinuclidin) System. — Es werden weiter 
die Móglichkeiten besproehen, die sich aus dem opt. Verschiebungssatz ergeben: Ana
loge, unter entsprechcnden Bedingungen beobaehtete Verbb. andern gleichsinnig die 
Drehung, wenn entsprechonde, moglichst im nahcn Ultrayiolett absorbierende Sub- 
stituenten ohne tiefgreifende chem. Anderung so yerwandelt werden, daB eine grofie 
Drehungsiinderung eintritt. Dieser Satz macht auch einige scheinbare Anomalien ver- 
standlich: Der Entfernungssatz ist auf Mandelsaureamid (mol. Drehung — 137°) u. 
Phenylmilchsaureamid (+ 134°) nieht anwendbar. Die Unklarheit ist aber nur schein- 
bar, weil die RechtsŁ'e/\sc/iie&Młi<7 beim tlbergang der Siiuren (— 240 bzw. + 38°) in 
die Amidę stark ist. Die Regel, daB homologe Reihen einem Grenzwert zustreben, 
inuB infolge einiger Anomalien so formuliert werden, daB bei ubereinstimmender Kon- 
figuration die Drehung homologer Reihen analoger Verbb. entsprechend mit asymptot. 
Endo yerlauft. Wie wichtig die Forderung groBer Drehungsunterschiede im Verschie- 
bungssatz ist, zeigt folgender Fali: Bei der Gegeniiberstellung des Isopropyl-, Cyclo- 
hexyl-, Phenylmethylcarbinols (ebenso der Athylyerbb.) mit ihren Phthalestern zeigt 
sich, daB stets, auch beim Plienylderiy., starkę Linksverschiebung der Drehung eintritt — 
wahrend sonst Plienylyerbb. nur sehr mit Zuriickhaltung mit ihren Hydrierungsprodd. 
verglichen werden diirfen. — Die Bedeutung des verschieden groBen Eigenbetrages der 
veriinderten Substituenten ergibt sich im Fali der Halogenpropionsiiuren:

COOCH, CON(CH,)s COOCIls CON(CHa)a OOOCH3 CON(CIIB)a

H-Ó-CI H-Ó-Cl H-Ć-Br H-C-Br H-Ć-N3 H-Ć-N,

CHa CH, ÓH, CH9 CH3 Ćh ,
+34° -82° +92° —159° +24° —259°

Die COOCH3-Gruppe gibt einen schwachen (teils positiven, teils negativen) Beitrag, die 
Dimethylamidgruppe einen sehr starken Linksbeitrag. Die Yerschiebung vom Dimethyl- 
arnid zurn Ester ist groB u. stets gleichgerichtet, nieht aber gleich groB, wie die Yicinal- 
regel bei exakter Giiltigkeit yerlangen wiirde. Beim Vergleich sehr ahnlicher Sub
stituenten geniigen fiir die Anwendung des Verschiebungssatzes auch einfache Ver- 
anderungen (Zusatz von komplex bildenden Salzen [L u tz  u. J ir g e n s o n s , C. 1932. I. 
3410]; Anderung des Ionenzustands [Levene , J. biol. Chemistry 23 [1915]. 145;
O. Th. Schmidt, C. 1931. I. 1900]). Die zu yergleichenden Substanzen sollen ahnlioli 
beschaffen sein (Vergleich von OH-Verbb. mit Estern u. Athern ist im allgemeinen 
unzulassig); Veranderung der Drehung in verschiedenen Losungsmm., Abhangigkeit 
von Neutralsalzen und yon der Temp. zu untersuehen, hat hiiufig zu Trugschliissen 
gefiihrt. —  Vf. behandelt sehlieBlich die opt. Superposition, die in folgender Entfcrnungs- 
u. Vicinalregel formuliert wird: Enthiilt in C m n o p  z. B. o selbst ein Asymmetrie- 
zentrum, so wirkt eine Anderung des Vorzeichens von o auf den Rest G m n p  wie 
ein chem. Eingriff an der Stelle jenes Asymmetriezentrums, fur den die Entfernungs- u. 
Vicinalregel gilt. Addiert man die Drehung der (d-) u. (l)-Weinsaureester des akt. 
Garungsamylalkoliols u. subtrahiert das Doppelte der Drehung des entsprechenden 
ineso-Esters, so soli O herauskommen; man findet 4. Fiir dio sekundaren Octylester 
betriigt besagte Differenz 95°, weil sich liier das asymm. Atom des Carbinols direkt am 
Carboxyl befindet (nieht durch ein CH, getrennt ist). Hóclistans qualitative Be- 
trachtungen bzgl. des Vorzeichens lassen sich gewóhnlich anstellen. Diese Erkenntnis 
erst hat z. B. die exakte Konst.-Ermittelung der Mannose ermoglicht. Der Beitrag 
der Gruppe an C1 sollte bei allen Aldosen sich gleich ergeben bei exakter Giiltigkeit 
der klass. Superpositionsregel. Das ist zwar bei Glucose u. Galaktose der Fali, nieht 
aber bei Mannose (ebenso bei den Methylglucosiden). Der Grund dafiir ist der, daB 
die beim tlbergang von Glucose zu Mannose erfolgende Umkehrung an C2 die Drehung 
an Cj stark beeinfluBt, nieht aber eine Umkehrung an C3 oder C4. — Ersatz yon OH 
an CŁ der a-Glucose durch OCH;, erhóht die Drehung um 105°; bei der /J-Glucose ist 
die Differenz — 100°; ahnliche Zahlen erhalt man bei Galaktose u. Gelose sowie bei
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Mannose, wenn man a- u. /9-Mannose wie m  u. Y schreibt. — Wenn so in der a-Mannose 
die O H  an Ct u. C2 stehen, ist Vicinalregel u. Verschiebungssatz gut erfiillt. Man 
kommt so zu folgender Definition: In  a-Zuckern stimmt das Hydroxyl an Ct kon- 
figurativ mit dem fur die Zugeliorigkeit zur d- oder 1-Reibe maCgebenden ubcrein. 
Es gilt die Regel, daB bei d-Zuekern die a-Formen mehr nach rechts drchen ais die 
/3-Formen. — Auch auf die stereomeren Lactone der Aldonsauren laBt sich der Ver- 
schiebungssatz anwenden: Nach H u d s o n  miiBte man formulieren, daB mit Ausnahme 
des d-Allolactons alle Lactone dann nach rechts drehen, wenn an C4 die Anordnung

H-Ć-0— vorliegt. Allgemein giiltig ist die neue Fassung: y-Lactone mit der Anord

nung H-C-0— an C4 (d-Allolacton bzw. d-Ribolacton) drehen mehr nach rechts ais

die mit der umgekehrten Anordnung (d-Gulolacton oder l-Lyxolacton). — Mit aller 
Schiirfo gilt die Superposition bei O ligo- u. Polysacchariden, u. zwar wegen des Ent- 
fernungasatzes. Die mol. Drehung [M~\n pro Gliederzahl n liegt vom Di- bis zum 
Polysaccharid auf einer Geraden, wenn [M ]Jn gegen (n — l)/n  ais Abszisse aufgetragen 
wird. Es ist namlich bei Giiltigkeit des Superpositionsprinzips u. nur dann 

[M ]Jn =  a + e — m + [(2m — 1)/»] • [m —  (o + e)/2] 
wenn a die Drehung des aldehyd. Anfangsglieds, e die des Endglieds im Disaccharid, 
m die Drehung des Mittelstiicks ist. Insbesondere ergibt sich aus der exakten Giiltigkeit 
dieser Beziehung in der Reihe der Cellulose u. Starkę, daB in diesen Polysacchariden 
stets dieselbe Bindung wicderkehrt (/3-Bindung in der Cellulose, a-Bindung in der 
Starkę) u. nicht etwa ein Alternieren stattfindet. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 177—94. 
1/2. 1933. Heidelberg, Univ.) Bergmann. .

P. A. Levene und Alexandre Rothen, Eolationsdispersion von konfigurativ 
entsprechenden Carbinolen, Halogeniden und Sauren im Sichtbaren und Vllravioletlen. 
In den korrespondierend gebauten Verbb. (-|-)-2-Methylbutanol, l-Brom-2-methylbutan,
1-Jod-2-methylnonan u. /3-Methyl-n-valeriansaure liefert die funktionelle Gruppe stets 
einen positiven, der Rest des Mol. stets einen negativen Drehungsbeitrag. Die Dis- 
persionskurven kónnen in allen Fiillen durch die zweigliedrige DrudescIic Gleichung 
[Ml — a/()?— /.02)— a'j{)?— A'02) wiedergegeben werden. Der groBero P.0-Wert entapricht 
einer bekannten Absorptionsbande (2050 A fiir Carboxyl, 2560 A fur Jod). Die Rich- 
tung des ersten auf die funktionelle Gruppe bzgl. Gliedes ist nach rechts, die des zweiten 
(Rest des Mol.) nach links. Bei den linksdrehenden Substanzen ist danach der Beitrag 
der ersten Bandę entgegengesetzt dem im Sichtbaren beobachteten Drehwert. Im  
Gegensatz zu W. K u h n  (C. 1930. I. 1099) ist also der Drehsinn der beiden Halogenide 
im Sichtbaren entgegengesetzt dem Sinn der Beitrage von Br u. J, wahrend in sek. 
Halogeniden ebenso wie in l-Brom-3-methylpentan u. l-Jod-4-methylhexan die Rich- 
tung des Beitrags der Halogenide die Drehungsriclitung im Sichtbaren bestimmt. 
Bei /?-Methyl-n-valeriansaure iibt die erste Bandę einen relativ kleinen EinfluB auf die 
Drehung im Sichtbaren aus. Dio Drehung steigt zuerst mit abnehmendem l  bis zu 
einem Maximuin bei 2850 A, fallt bis 2450 A auf Nuli, um dann in der entgegengesetzten 
llichtung wieder zuzunehmen. Dio mol. Drehung in Heptan laBt sich durch folgende 
Gleichung wiedergeben: [J/]25 =  + 8,08S/(;.2 — 0,042) — 11,68/U2 — 0,034). (J . Amer. 
chem. Soe. 55. 429—30. Jan. 1933. New York, Rockefeller Inst. f. Med. Res.) B e rg .

G. Rumeau, Optische Antipoden und Krystallisationsgeschwindigkeit. Nicht- 
existenz von Racematen im f  lussigen Zusland. Vf. untersucht zunachst den EinfluB von 
Yerunreinigungen auf die Rrystallisationsgeschwindigkeit von Weinsiiuredimethylester 
(vgl. C. 1932. I. 804). Weiter wird der EinfluB der beiden opt. Antipoden u. des Race-
mats auf die Krystallisationsgeschwindigkeit des Citronensauretrimethylesters be
stimmt. Racemat, d- u. 1-Form uben innerhalb der Fehlergrenzen den gleichen EinfluB 
aus. Auch 1-Apfelsaure beeinfluBt die Krystallisationsgeschwindigkeit des Citronen-
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saureesters in gleiclier Wcise wie racem. Apfelsaure. Daraus ist zu schlicCen, daB im fl. 
Zustand Raoematc nicht esisticren. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 196. 410—12. 
6/2. 1933.) L o r e n z .

Chr. Winther, Uber die photochemische Wirkung korrvplexer Slrahlungen. Vf. konnte 
fiir die Lichtoxydation des H J  zeigen, dafl die Wrkg. von weifiem Lieht der Summę 
der Wrkgg. der einzelnen Spektralausschnitte entspricht. Eine neue Apparatur wird 
fiir diese Unters. angegeben. (Z. wiss. Photogr., Photophysik, Photochem. 31. 251—64. 
Febr. 1933. Kopenhagen, Photogr.-Photochem. Inst. der Techn. Hochsch.) F r ie s e r .

C. M. Brewster und L. H. Millam, Phototrope und thermotrope Anile aus 5-Brom- 
salicylaldehyd. Von ca. 300 bisher untersuchten Aldehydanilen haben sioh die meisten 
ais thermotrop, aber nur 22 ais phototrop erwiesen. 15 davon sind Deriw. des Salicyl- 
aldehyds. Vff. konnten nun 3 weitere phototrope Anile ermitteln. Die Einfuhrung des 
Br-Atoms behindort die Neigung zur Phototropie etwas; Dibromsalicylaldehyd gibt 
keine phototrope Anile mehr. —  Die fiir die umkehrbaren Umwandlungen im Licht u. 
im Dunkeln nótige Zeit ist sehr yerschieden. 5-Bromsahcyliden-a-naphthylamin ist im 
Sonnenlicht schon nach 5 Min. deutlich tieferfarbig u. nimmt im Dunkeln in 1 Stde. 
wicder die urspriingliche hellgelbe Farbung an; Salioyliden-/3-naphthylamin wird erst 
nach 1 Stde. im Sonnenlicht rot, die gelbe Farbo kehrt im Dunkeln erst nach mehreren 
Wochen zuriiek. Langere Einw. von aktin. Licht bewirkt dauemde polymorphe Um
wandlungen. Phosphorescenz u. Triboluminescenz wurden nicht beobachtet. — Von 
den 28 neuen Anilen sind 22 thermotrop (=  th.), sie werden in der Niihe des F. tiefer
farbig, u. beim Abkiihlen, in manehen Fallen auch beim Umkrystallisieren oder beim 
Ansiiuern der alkal. Lsg. wieder heller. —  5-Broinsalicylaldehyd, C,H502Br, aus Salicyl- 
aldehyd u. Br in CC14 auf dem Wasserbad. Krystalle aus Lg., F. 105° (korr.). Die Anile 
wurden meist aus A. krystallisiert. Die FF. sind korr. o-Tolylimid, in alkoh. Lsg. dar- 
gestellt, gelbe Nadeln aus A., F. 86,5°; th .; ohne Verdunnungsmittel erhalt man gelbe 
Tafeln, F. 165°. m-Tolylimid, goldgelbe Tafeln, F. 103°. p-Tolylimid, gelbe Tafeln, 
F. 163,5°; th. a-Naphthylamid, gelbliche Nadeln, F. 109,5°, phototrop u. th. fi-Naph- 
tliylamid, gelbe Nadeln aus Bzl. + Lg., F. 157°, th. p-jithoxyanil, gelbgriine Nadeln, 
F. 156°, th. o-Methoxyanil, orange Nadeln, F. 110°, th. p-Melhoxyanil, gelbe Tafeln, 
F. 156°, th. o-Oxyanil, goldbraune Schuppen, F. 192,5°, th. p-Oxyanil, orange Tafeln, 
F. 239°, th. 2,5-Dimethylanil, gelbe Tafeln, F. 67°, th. 2,4-Dirnethylanil, hellorange 
Nadeln, F. 131,5°, th. m-Nitroanil, orangeroto Rosetten aus Bzl. -f Lg., F. 169°. 
p-Nitroanil, hellorange Nadeln aus Bzl. + Lg-> F. 205°, th. Anil, orange Tafeln, 
F. 122,5°, th. o-Chloranil, hellorange Nadeln, F. 88°, th. m-Chloranil, gelbe Schuppen, 
F. 127,5°, th. p-Chloranil, gelbe Nadeln, F. 158°, th. o-Bromanil, dunkelorange Nadeln, 
F. 78°, th. p-Bromanil, gelbe Blattchen aus Bzl. + Lg., F. 178°, phototrop u. th.
2,4-Dichloranil, orange Nadeln aus Bzl. + Lg., F. 148°, th. 2,5-Dichloranil, gelbliche 
Nadeln, F. 139°, th. Phenylhydrazon, Schuppen, F. 151°, phototrop u. th. 5-Brom- 
salicylal-p-aminoazobenzol, gelbbraune Schuppen aus A., rote Krystalle aus Nitro- 
benzol, die beim Umkrystallisieren aus Aceton + A. wieder in die gelbbraune Form 
iibergehen, F. 212°. 5-Bromsalicylal-2-aminoazo-5-loluol (4'-[5-Bromsalicylalamino]-2,3'- 
dimełhylazobenzol), orangeroto Nadeln aus Nitrobenzol + A., F. 212°, th. 5-Brom- 
salicylal-p-aminobenzoesaure, orange Nadeln aus A., F. 282°, th. Bis-5-bromsalicylal- 
p-phenylendiamin, gelbe Tafeln aus Nitrobenzol + A., F. 277°, th. Bis-5-bromsalicylal- 
m-toluylendiamin, cremefarbige Tafeln aus Nitrobenzol + A., F. 186°, th. Bis-5-brom- 
salicylaldianisidin, ziegelrote Nadeln aus Nitrobenzol, F. 279°. Bis-5-bromsalicylal-o- 
lolidin, orange Nadeln aus Nitrobenzol, F. 242°, th. Bis-5-bromsalicylalbenzidin, gelbe 
Schuppen aus Nitrobenzol, F. 345°, th. — Salicylal-p-toluidin, gelbe Nadeln, F. 95°, th. 
u. phototrop. Salicylal-p-bromanilin, hellgelbo Nadeln, F. 110°, th. u. phototrop. 
(J. Amer. chem. Soc. 55. 763—66. Febr. 1933. Pullman (Wash.], State College of 
Washington.) OsTERTAG.

Leon B. Linford, Neue Entwicklungen im Studium des iluperen lichtelektrischen 
Effekts. In  der Einlcitung wird nach einer Aufzahlung der bekannten Photoeffekto 
ein Uberblick uber die histor. Entw. der Kenntnisse uber den auBeren lichtelektr. 
Effekt gegeben; die Best. der eharakterist. Eigg.: Grenzfrequenz, spektrale Empfind- 
lichkeitsrerteilung, Geschwindigkeitsverteilung der ausgel. Elektronen, Temp.- u. 
Feldstarkenabhangigkeit, Abhangigkeit von der Einfallsrichtung bei polarisiertem 
Licht u. ihre Ergebnisse werden kurz dargestellt. Der erste Hauptteil behandelt die 
allgemeinen Theorien des iluGeren Photoeffekts: den klass. Ansatz von R ic h a r d s o n , 
die Darst. nach der neuen Elektronentheorie, die Formulierung von W e n t z e l  (C. 1929.
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I I . 2537), die Theorie von F r o h l ic h  (C. 1931. I. 227) fiir diinne Schicliten u. ihre 
Fortfuhrung durch Ta m m  u . Sc h u b in  (C. 1931. II . 17). Diese letzte scheint die beob- 
achteten Phanomene arn besten wiederzugeben u. wird deshalb zur Diskussion einiger 
spezieller photoelektr. Erseheinungen im zweiten Hauptteil herangezogen. Dabei 
werden eingehend die Temp.-Abhangigkeit der liehtelektr. Emission nach der Theorie 
von FOWLER (C. 1932. I. 191), die theoret. Deutungen der komplizierten Sattigungs- 
erseheinungen u. der Raumladungserscheinungcn diskutiert. SohlieClich werden die 
Eigg. zusammengesetzter Oberflachen, selektiver Effekt u. Vektoreffekt, sowie die 
Herst. definierter photoelektr. Oberflachen besprochen. (Rev. mod. Physics 5. 34— 61. 
Jan. 1933. Palmer Phys. Lab., Univ. Princeton.) E t z r o d t .

Q. Majorana, Uber ein neues photoeleklrisches Phanomen an dunnen Metall- 
schichten. (Vgl. 0. 1933. I. 1902.) Der photoelektr. Charakter der beobachteten Wider- 
standserhóhung diinner Metallschichten bei Bestrahlung wird fiir Pt nach 4 Methoden, 
die eine Ausscheidung eines event. therm. Effekts ermóglichen, sichergestellt. Die 
GróBenordnung der Widerstandsanderung wird zu zł l i j l t  =  0,000 011 bei Beliehtung 
mit Hg-Lampe, A R /R  =  0,000 016 bei Beliehtung mit Gluhlampe bestimmt. (Atti 
R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 16. 548—52. 4/12. 1932.) R. K . M u l l e r .

Brillouin, La diffraction de la lumifere par des ultra-sons. Vol. 2 des Exposes sur la theorie 
des Quanta. Paris: Hermami et Cie. 1933. Br.: 10 fr.

Pournier et Guillot, Sur l’absorption exceptioxmelle des rayons [i du radium E. Vol. 7 des 
Exposćs de physiąue theoriąue. Paris: Hermann et Cie. 1933. Br.: 10 fr.

Pittsburgh University, An outline of atomie physics. By members of the physics staff. Lon
don: Chapman & Hall 1933. 8°. 21 s. 6 d. net.

A s. E lektroch em ie. Therm ochem ie.
J. D. Kemp und G. H. Denison, Die Dielektrizitdtskonstante von festem Schwefel- 

wasserstoff. Fester Schwefolwasserstoff besitzt drei Modifikationen (Ubergangspunktc
I  103,5° absol., I I  126,3° absol.). Unterhalb I  ist die DE. 2,9, oberhalb 19 —  Diskonti- 
nuitat beim Ubergangspunkt — ; hingegen ist bei I I  kein Sprung zu bemerken. Noeh 
beim F. (187,6°) ist die DE. 9,4. Unterhalb I  ist offenbar keine merkliche Rotation 
des elektr. Moments des Mol. vorhanden. Beim ersten Ubergangspunkt findet eino 
solehe Andcrimg der Krystallform statt, daB das elektr. Moment vollige Rotations- 
freiheit bekommt, weshalb sich weiterhin die DE. nicht mehr iindern kann. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 251. Jan. 1933. Berkeley, California, Univ.) Bergmaxn .

Ken’iti Higasi, Die Pólaritdt chemischer Verbindungen. 2. Mitt. Vf. hat in A. 
ais Lósungsm. — unter der Annahme, daB die DEBYEsche Gleichung fiir ideale Mi- 
schungen auch hier gilt — folgende Dipolmomente bestimmt: Bzl. 0, Toluol 0,3, Chlor- 
benzol 1,3, Aceton 2,2, Nitrobenzol 3,2, A. 1,8, Isobutylalkohol 1,8, Amylalkohol 1,8, 
Borneol 1,7, a-Naphthol 1,8, W. 1,9, Jod 0,7, Athylenchlorid 1,5. Da die Zahlen mit 
den in dipolfreien Losungsmm. erhaltenen befriedigend iibereinstimmen, schlieBt Vf., 
daB A. wie ein unpolares Lósungsm. sich verhalt; er hat trotz seines permanenten 
Dipolmoments nur ein schwaches mol. Feld. Die Assoziation der Alkohole scheint — 
aus der Verfolgung der Gesamtpolarisation zu schlieBen — in A. nicht so kompliziert 
zu verlaufen wie in Bzl. oder Hoxan. (Sci. Pap. Inst. physie. chem. Res. 20. Nr. 402. 
Buli. Inst. physie. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 12. 4. Jan. 1933.) B e r g m a n n .

J. J. Nolan und J. G. 0 ’Keeffe, Mehrfach geladene grofle lonen. Wahrend die 
Staubteilchen der Luft nur wenige Elektronenladungen tragen, erhalten sie mehrere 
tausend Elektronenladungen, wenn sich W.-Dampf auf ilmen kondensiert, was zu 
dem SchluB fiihrt, daB der sich bildende Tropfen alle Staubteilchen bis auf 1/2 mm 
Entfcrnung aufnimmt. Die Beweglichkeit der so entstandenen, hochgeladenen lonen 
scheint von ihrer Ladung nicht abzuhangen. Durch Zerstaubung von W. in Luft ent- 
stehen lonen mit ca. 100 Elektronenladungen, die in Gruppen zerfallen, die sich von- 
einander durch die Beweglichkeit unterscheiden. (Proc. Roy. Irish Acad. Sect. A. 
41. 26—40. Jan. 1933. Dublin, Uniy. Coli.) L. E n g e l .

Nils Fontell, Eine Erganzung zu meinen Untersuchungen iiber die Ionenbeweglich- 
keit einiger Oasgemische. Bei der Berechnung der friiheren MeBergebnisse (vgl. C. 1933.
1. 1S4) blieb die Influenzwrkg. der lonen (vgl. St e t t e r , C. 1932- I. 3389) unberiick- 
sichtigt. Vf. bestimmt nun in einfacher Weise den EinfluB der Influenzwrkg. Wird 
diese beriicksichtigt, so ergibt sich fiir die Ionenbeweglichkeit nur ein einziger Wert, 
der prakt. mit dem friiher angegebenen Wert der unteren Beweglichkeitsgrenze zu- 
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sammcnfiillt. — Dio Aussagen iiber die Abhangigkeit der unteren Beweglichkeitsgrenze 
von der Konz. der Gasgemische bleiben richtig. (Soo. Sci. fenn., Comment. physic.- 
math. 6 . Nr. 17. 10 Seiten. Nov. 1932.) L o r e n z .

W. R. Harper, Einige Bemerkungen uber die Beziehung zwisehen Ionisation und 
Ionisationsstrom in Gasen bei hohen Drucken. Die vereinfachte Theorie der bevorzugten 
Rekombination (vgl. C. 1933.1. 22) reicht zur quantitativen Erklarung der Begrenzung 
des Siittigungsstromes bei Ionisationon in Gasen von hohem Druck nicht aus. Vf. dis- 
kutiert dio Umstande, die das Verhaltnis der yerschiedenen Arten von auftretenden 
Rekoinbinationcn (bevorzugto, anfangliclie u. gewóhnliche Rekombination) bestimmen. 
(Proc. Cambridge philos. Soc. 29. 149—55. 31/1. 1933. Bristol, Univ., W il l s  Physical 
Lab.) L o r e n z .

H. D. Smyth und D. W. Mueller, Die Ionisation von Wasserdampf durch Elek- 
tronenslo/3. Ausfiihrliche Darst. eines Teilcs der C. 1933. I. 1904 referierten Arbeit. 
(Physic. Rev. [2] 43. 116—20. 15/1. 1933. Princeton, Univ., P a l m e r  Physical 
Lab.) L. E n g e l .

H. D. Smyth und D. W. Mueller, Die Ionisation von Schwefeldiozyd durch Elek- 
tronenstofi. Ausfiihrliche Darst. eines Teiles der C. 1933. I. 1904 referierten Arbeit. 
(Physic. Rev. [2] 43. 121— 22. 15/1. 1933. Princeton, Univ., P a l m e r  Physical 
Lab.) L. E n g e l .

H. Falkenhagen und E. L. Vernon, Die innere Reibung der Losungen starker 
Elektrolyte nach der elektrostatischen Theorie. Inhaltlich ident. mit der C. 1932. I. 2817 
ref. Arbeit. (Philos. Mag. J. Sei. [7] 14. 537—65. Okt. 1932. Koln u. Madison, 
Wis.) E is e n s c h it z .

H. D. Crockford und Henry C. Thomas, Der Debye-Hiickelsche Ionengrójien- 
parameter, ausgedriickt mit Hilfe individueller Ionenradien. Der Aktimtdtskoeffizient von 
Bleichlorid in Losungen von Gadmiumnitrat. Vff. machen einon Ansatz zur Berechnung 
des IonengroBenparameters „a“ der DEBYE-HucKELschen Theorie fur starko Elektro
lyte mit Hilfe der individuellen Ionenradien. Ais Potentialansatz der Wrkg. auf- 
einander nehmen sio den CoULOMBschen Ansatz an Stelle der POISSON-BOLTZMANN- 
schen Gleichung. Sie finden in Ubereinstimmung mit der Erfahrung, daB sich „a“ 
additiy aus den Einzelwerten der Ionen zusammensetzt. (J. Amer. chem. Soc. 55. 
568— 74. Febr. 1933. Chapel Hill, North Carolina, Chem. Lab. d. Univ.) G a e d e .

L. F. Audrieth und E. J. Birr, Anomale Elektrolyte. I. Die elektrische Leit- 
fiihigkeit von Jod und Jodcyanlósungen in Pyridin. Es wird die Natur der Lsgg. yon 
Jod u. Jodcyan auf Grund der elektr. Leitfahigkoit untersucht. Es wird die Reindarst. 
des Materials besehrieben. Zur Messung der Leitfiihigkeit wird ein friiher beschriebener 
App. benutzt. (W alden , U lich , B irr , C. 1928.1 .1137; W alden , A ud rie th , B ir r , 
C. 1932. II. 2155.) Die Unters. der Leitfahigkeit von Jod in Pyridin ergibt eine rasche 
Anderung derselben mit der Zeit. In  den ersten Stunden wiichst sie schnell, dann lang
sam in einem Zeitraum von 100— 150 Stdn. Dem entsprechen die Ergebnisse yon 
Getman (C. 1929. I. 608), dafi sich das Absorptionsspektrum einer frisch bereiteten 
von einer alteren Lsg. unterscheidet. Fiir /.oo wird 132 gefunden, ein Wert, der doppelt 
so groB ist ais der bei einfacher Dissoziation des Jods zu erwartende. Es hat eine chem. 
Wechselwrkg. zwisehen gel. Stoff u. Lósungsm. stattgefunden unter Bldg. eines ter- 
naren Elektrolyten. Folgende Gleichungen werden zur Erklarung gegeben: Py + J 2 
Py-J2 JPy+ + J - ^  Py++ + 2 J “ u. 2 [Py• J 2] JPy+ + J • PyJ2“ . Fur Jod
cyan (ygl. C la rk  u . S tre ig h t, C. 1929. I I .  30) wird ein analoges Verh. gefunden. 
(J . Amer. chem. Soc. 55. 668— 73. Febr. 1933. Rostock, Phys.-Chem. Inst. d. Uniy.) G a e .

Herbert S. Harned und Russell W. Ehlers, Die Dissoziationskonstante der Essig- 
saure von 0—60°. (Vgl. C. 1932. II . 678.) Die Messungcn der Dissoziationskonstanten 
der Essigsaure werden fiir das Temp.-Gebiet von 0— 35° nachgepriift u. von 35—60° 
neu durchgefiihrt. Der Wert 1,754-10~5 fiir 25° stimmt mit dem von M ac  I n n e s  u . 

Sh e d l o v s ic y  (C. 1932. I I .  678) zu 1,753 -10-5 gefundenen iiberein. Dio Berechmmg 
der Dissoziationskonstanten erfolgt nach der Gleichung:

log K  =  — 1500,65/T —  6,50923 log T —  0,0076792 T- + 18,67257.
Die Temp.-Abhangigkeit von I\ ist grapli. dargestellt u. zeigt ein Maximum bei 23°. 
Die Dissoziationskonstante wird nach der Gleichung:

A H =  6871,0 — 12,9436 T — 0,035161 T- 
berechnet. (J . Amer. chem. Soc. 55- 652—56. Febr. 1933. New Hayen, Connecticut, 
Dep. of Chem. of Yale Univ.) G a e d e .
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Grady Tarbutton und Warren C. Vosburgh, Blei-Mercuroacetat-EU.me.nte mit 
Essigsiiure ais Ldsungsmittd. (Vgl. C. 1931. II. 1990. 1933. I. 1109.) Es wird die Re- 
produzierbarkeit galvan. Elemento mit Eg.-W.-Gemischen ais Elektrolyt untersucht. 
Die Zus. des Elementes bei Anwendung reiner Essigsaure ist: Pb(Hg) f Pb(C2H30 2)2. 
0,B HC2H 30 2 | Pb(C2H30 2)2-0,5 HC2H302, Hg2(C2H302)21 Hg. Fiir Elemente dieser Art 
wird eino t)bereinstimmung untereinander von 0,1 mV gefunden. Es wird eino genauo 
Besohreibung der Darst. u. Reinigung des Materials wie der Herst. der Elemente ge- 
geben. 3 yersobiedeno feste Phasen lcónnen im Gleichgewioht mit gesatt. Lsgg. von 
Bleiacetat sein. Es wird ein Element mit 2 festen Phasen im Gleichgewicht konstruiert. 
Die Bildungswiirme von Pb(C2H30 2)2. 0,5 H20 wird bestimmt. (J. Amer. chem. Soc. 55. 
618— 24. Fobr. 1933. Durham, North-Carolina, Duke-Univ.) G a e d e .

Hermann Fahlenbrach, Zur Interpretation des Weifischen Gesetzes. Yf. wendet 
sich gegen die Einwiinde, dio G o r t e r  (C. 1932. H . 3209) gegen die Bereohnung von 
Magnetonenzahlen von paramagnet. Ionen in Lsg. macht. Wenn die Einwiinde von 
GORTER z u  Recht bestehon, ersclieint es unwahrschoinlich, daB dio l/x— 2'-Kurve 

=  magnet. Susceptibilitat, T =  Temp.) gerade ist, wie cs Vf. (C. 1933. I. 388 u. 
fruher) an Lsgg. von Co++, Ni++ u. Gr+++ gefunden hat. Gegen die Einwande yoii 
G o r t e r  spricht ferner die vom Vf. gefundene Ubereinstimmung der Konz.-Abhangig- 
koit des magnet. Moments mit der Theorio von S to n e r  (C. 1930. I. 28B2) u. V le c k  
(C. 1932. II . 1897). Fiir dio theoret. Deutung von V le c k ,  daB die Erscheinungen 
durch 2 Effekte, nam lich den Bahnkopplungseffekt u. den HEISENBERGschen Spin- 
Austauscheffekt, bedingt seien, spricht nach Ansicht des Vfs. die vom Vf. bei Lsgg. von 
CoCl2, NiCl2 u. Cr(N03)3 gefundene Abhangigkeit des 0  von C bei yariierender Konz. 
(0 u. C sind die Konstanten des CuRiE-WElSSschen Gesetzes: /{T—0 ) =  C). Der 

Bahnkopplungseffekt bedingt linearo Abhangigkeit des 0  von O, dem durch den Spin- 
Austauscheffekt bedingte Konz.-Abhangigkeit von 0  iiberlagert ist. Eine Schwierig- 
keit dieser Auffassung bildet dio Tatsache, daB fur unendliche Vcrdiinnung 0  =  0 
zu erwarten wiire, wiihrend stark negative Werte gefunden wurden. Vielleicht ist das 
durch die unvollstandige Hydratation der Ionen bedingt, die auch eine Abweiehung 
der Momente yon den theoret. Werten von B ose  bewirkt. Die Werte von 0  bei un- 
endlieher Verdiinnung sind auch tatsachlieh in den untersuchten Fallen um so groBer, 
jo groBer die Abweichungen der magnet. Momente von den Werten von B ose  sind. 
Die Abschnitte auf der 0-Achse des durch den Bahnkopplungseffekt bedingten 
linearen Teiles der Abhangigkeit des 0  von O scheinen fiir verschiedene Ionen 
(Co++, Ni++, Cr+++) gleichgroB zu sein. (Physik. Z. 34. 204— 07. 1/3. 1933. 
Marburg/Lahn, Physikal. Inst.) L. E n g e l .

E. Vogt, Zusatz zu der vorstehenden Arbeit: „Zur Interpretation des Weifischen 
Gesetzes“. (Vgl. vorst. Ref.) Von F a h l e n b r a c h  (Ć. 1933. I. 388) wurde festgestellt, 
daB das magnet. Moment von Ionen in  wss. Lsg. dem HuNDSchen Wert fiir freie Ionen 
bei unendlicher Verdiinnung zustrebt, obwohl in  der Lsg. doch sicherlich Hydrate 
vorliegen. Nach der Theorio von V l e c k  (C. 1932. II . 1897) wird dieser Befund be- 
greiflich, weil nach dieser Theorie die HuNDschen Werto der Ionenmomente nicht nur 
bei freien Ionen, sondern auch bei Ionen auftreten miissen, die Yon einer symm. W.- 
Hiille umgebon sind. (Physik. Z. 34. 207. 1/3. 1933.) L. E n g e l .

R. Peierls, Zur Theorie des Diamagnetismus von Leitungselektronen. Ausfiihrliche 
Darst. der C. 1933. I. 576 referierten Arbeit. Der Diamagnetismus eines Elektronen- 
gases wird durch die ZusammonstoBo der Elektronen nur dann merklich beeinfluBt, 
wenn h j 2 n x > k T  ist (1/t =  StoBfreąuenz, h — PLANCKsches Wirkungsąuantum, 
k — BoTLZMANNsche Konstantę, T — absol. Temp.). '(Z. Physik 80. 763— 91. 23/2. 
1933. Rom, Univ., Physikal. Inst. u. Ziirich, Eidgenóss. T. H., Physikal. Inst.) L. Eng.

Hermann Senftleben, Bemerkungen zur Frage der Eimoirkung magnetischer 
Felder auf das Wdrmeleitvermdgen und die innere Reibung von Gasen. Gemeinsam mit 
J- Pietzner ausgefuhrte Messungen des Einflusses eines Magnetfeldes auf die Warme- 
leitfiihigkeit von 0 2 werden mit Messungen verglichen, die E n GELHARDT u . SACK 
iiber die Abhangigkeit der. inneren Reibung von Magnetfeldern ausgefiihrt haben (vgl. 
C. 1933. I. 909). Bei ein u. demselben Drucko erweist sich die relative Anderung der 
inneren Reibung stets ais kleiner ais die relative Anderung des Wiirmeleitverm6gens. 
Das Verhaltnis dieser beiden Effekte ist selbst wieder von der Feldstarke abhangig 
u. zwar sinkt es mit waehsenden Werton derselben. Wenn man aber diese beiden Effekto 
bei verschiedenen Drucken vergleieht, laBt sich immer ein Paar von Drucken angeben, 
derart, daB bei dem einen Drucke u. einer beliebigen Feldstarke die relativo Anderung
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des Warnieleitvermogens denselbcn Wert hat wie die relatiyc Anderung der inneren 
Reibung beim anderen Drucke u. derselben Feldstarke; diese Obercinstimmung gilt 
bei Feldstarken bis zu 2000 Gauss. Zwisehen den Werten der zusammengehorenden 
Drucke scheint eino einfaehe Bezieliung zu bestehen, namlich Proportionalitat des 
Druckes, bei welchem die Warmeleitfiihigkeit gemessen wird mit der Wurzel aus dem 
Druck, bei dem die innere Reibung gemessen wird. — Eine theoret. Deutung der bei 
gleichem Druck relatiy geringeren Beeinflussung der inneren Eeibung durch ein Magnet
feld kann yielleiclit darauf gegrundet werden, daB der EinfluB der Rotationsbewegung 
auf Warmeleitfiihigkeit u. innere Reibung yerschieden ist. (Physik. Z. 34. 141—42. 
1/2. 1933. Breslau, Phys. Inst. d. Univ.) ElSENSCHITZ.

S. Valentiner und G. Becker, Susceptibilitat und elektrische Leitfiihigkeit von 
Kupfer-Mangan-Legierungen. Vff. untersuchen die magnet. Susceptibilitat u. die 
elektr. Leitfabigkeit von Cu-Mn-Legierungen, die 15 Stdn. bei 750° im Vakuum ge- 
gliiht u. 48 Stdn. bei 350° gealtert waren, zwisehen — 188° u. Raumtemp. Die magnet. 
Susceptibilitat zeigt bei der Zus. MnCu3 ein Maximum, das bei tiefen Tempp. besonders 
ausgepragt ist. Vff. vermuten, daB der Paramagnetismus der Legierungen auf das 
Vorhandensein yon Mischkrystallen dieser Zus. zuriickzufuhren ist. Ob bei der Zus. 
MnCu3 eine regelmafiige Einordnung der Mn-Atome in das Cu-Gitter yorliegt, konnte 
durch róntgenograph. Unters. wegen des geringen Unterschiedes der At.-Geww. von 
Mn u. Cu nicht entschiedcn wrerden; jedenfalls gelang der Nachweis des Auftretens 
von Oberstruktur nicht. Bei hohem Mn-Geh. lieB die Rontgenanalyse neben dem 
aufgeweiteten Cu-Gitter eingelagertes jS-Mangan erkennen. Das Verhaltnis der Sus
ceptibilitat bei — 188° u. bei 20° bat bei 16 Atom-% Mn ein Maximum. Zwisehen 
— 60° u. 20° ist das CuRiE-WEiSSsche Gesetz bei allen Legierungen erfiillt. Wenn 
man zwisehen Cu- u. Mn-Atomen nicht unterscheidet, ist bei einem Mn-Geh. von 
16—82 Atom-% das magnet. Moment pro Atom ~1 BoHRsches Magneton. Bei 
Tempp. unter —60° treten Abweichungen vom CtJRiE-WElssschen Gesetz auf, die 
bei Mn-Gehh. uber 30 Atom-% so stark sind, daB die Susceptibilitat zwisehen — 100° 
u. — 150° ein Masimum hat. Bei keiner Legierung konnte ein CuRIE-Punkt erreieht 
werden. Da die Legierungen porós waren, wurde zur Berechnung des spezif. Wider- 
standes ein mittlerer wirlcsamer Querschnitt aus der róntgenograph. bestimmten Gitter- 
konstanten benutzt. Der spezif. Widerstand nimmt mit wachsendem Mn-Geh. zu. 
Bei den Legierungen, dereń Mn-Geh. zwisehen 10 u. 70 Atom-% liegt, ist das Ver- 
haltnis des Widerstandes bei — 188° zu dem bei 20° ca. 0,92. Der spezif. Widerstand 
von M n bei 20° wird zu 0,28-10_1 Ohm-cm mit einem Temp.-Koeff. von 0,0039 ge- 
schatzt. (Z. Physik 80. 735— 54. 23/2. 1933. Clausthal, Bergakademie, Physikal. 
Inst.) i L. E n g e l .

E. Wigner, Uber die Quaiiłenkorrektur fiir das thermodynamische Gleichgewichl. 
I n  der klass. Statistik wird die Wahrscheinlichkeitsdichte fiir ein Element des Pliasen- 
raumes durch die GlBBS-BOLTZMANNsche Funktion der Koordinaten u. Impulse ge- 
geben. I n  der Quantenstatistik gibt es keine entsprcchende Funktion; Vf. zeigt aber, 
daB man aus der Wellenfunktion eines Systems eine Funktion der Koordinaten u. 
Impulse ableiten kann, dereń Integral uber den Teilraum der Impulse ais Wahr
scheinlichkeitsdichte im Teilraum der Koordinaten angesehen werden kann u. um- 
gekehrt. Diese In terpretation ist deswegen moglich, weil die Funktion in die Berechnung 

statist. Mittelwerte beliebiger Funktionen der Koordinaten u. Impulse ebenso eingeht, 
wie die Wahrscheinlichkeitsdichte der klass. Theorie. Wenn das System anniihernd 
der klass. Statistik gehorcht, kann man die Wahrscheinlichkeitsfunktion ais Reihe 
nach h entwickeln. Dann ergeben sich einfaehe Ausdriicke fiir die Abweichungen der 
Mittelwerte von der klass. Theorie. Die angegebenen tlberlegungen konnen zur Be- 
rechnung des Virialkoeff. Verwendung finden. (Physic. Rev. [2] 40. 749—59. 1932. 
Princeton, Univ., Dep. of Phys.) [ElSENSCHITZ.

Evald L. Skau, Die Reinigung und physikalische Eigenseliaften von organischen 
Vcrbindungcn. I. Die Erlduterung von Zeit-Temperaturkurven bei Gefrierpunktsbestim- 
mungen und ais Kriterium fur Reinheit. Vf. unterscheidet zur Feststellung der Reinheit 
einer Substanz Kriterien, die auf einem Vergleich mit anderen Zahlen (z. B. aus der 
Literatur) beruhen, u. solchen, die keinen solchen Vergleich in sich schlieBen. Eine 
Diskussion des NEWTONschen Abkiihlungsgesetzes zeigt, daB eine konstantę Gefrier- 
temp. kein sicheres Zeichen yon Reinheit ist. Besser ist die Aufnahme einer Zeit- 
Temp.-Kurve mit wenig, aber gut geschiitzter Substanz. Vf. beschreibt einen kompli- 
zierten App. (2 konzentr. Weinholdbecher mit Kiihl- u. elektr. Heizyorr.), in dem
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0,5—0,7 g Substanz im Vakuum in cin Rohrclien oingeschlossen sind, das eine zentr. 
Capillare fur ein Thermoelement enthalt. Das Rohrclien ist von einem geschlossencn 
Cu-Zylinder umgeben, dessen Temp. gleichzeitig bestimmt wird. Ais Probekorper 
dienten reinstes Chlorbenzol (F. zwischen —45,20 u. — 45,26°) u. zwei unreine Proben. 
Abkiihlungs- u. Erhitzungskurven werden aufgenommen, graph. wiedergegebon u. ganz 
eingehend diskutiert. Der F. ist aus Abkiililungskurven, der Grad der Reinheit aus 
Erhitzungskurven sicherer zu entnehmen, da jede Verunreinigung die Erhitzungs- 
kurven deutlicher andert ais die Abkuhlungskurven. Umwandlungspunkto konnen in 
ganz analoger Weise bestimmt werden. In der Diskussion wird erórtert, ob man Fehl- 
sckliissen ausgesetzt sein kann (z. B. ein Eutektikum statt einer reinen Verb. in der 
Hand bat). (Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 67. 551—76. Jan. 1933. Hartford, Conn., 
Trinity Coli.) W. A. R o t h .

V. R. Deitz, Der Dampfdruck von krystallinem, Benzol und Cyclohexen. Dio 
KNUDSEN-Methode wird etwas abgeandert. Der Gewichtsverlust eines kleinen Zylinders 
mit Substanz wird kontinuierlich nach der Schwingungsmethode festgestellt, wobei 
oine gewóbnliche, analyt. Waage unter einer hochevakuierten Glocke von aufien be- 
dient wird. Vf. arbeitet zwischen 165 u. 200° K ., eicht sein Zylinderchen mit Benzo- 
phenon (V o lm e r  u. K i r c h i i o f f ,  C. 1925. I I .  1592) u. erhalt fiir Bzl. (F. +5,48°) 
u. Cyclohexen (F. — 104,1°) Werte, die auf 4% sicher sind. Die Werte fiir Bzl. gehen 
mit friikeren von M u n d e l ,  Y o u n g  u . F o r t e y  gut zusammen. Bzl. 200,2° K ., 
10,40 dyn, 195,0° K., 7,12, 193,2° K ,  5,95, 184,3° K ,  1,93; Cyclohexen 176,2°, 
K. 3,75, 165,0° K. 1,20 dyn. (J. Amer. chem. Soc. 55. 472—75. Febr. 1933. Baltimore, 
Maryland, Johns Hopkins Univ., chem. Lab.) W. A. R o th .

Don M. Yost, Thomas F. Anderson und Folke Skoog, Die freie Energie der 
Bildung von Jodmonobromid in Tetrachlorkohlenstofflósung. (Vgl. C. 1931. II . 1258.) 
Die Dampfdrucke von Jod, Brom u. JBr iiber CCl.r Lsgg. werden bei 25° bestimmt. Das 
Verhaltnis von pmm JBr u. dem Molenbruch in Lsg. ist in einem groBen Konz.-Gebiet 
konstant 114. Der Dampf enthalt stets einen tJberschuB an Br2. Die freie Energio 
fiir die Rk.: 1/2 J 2 -f- 1/2 Br2 =  JBr ergibt sich fur eine CCl4-Lsg. zu — 1746, wahrend 
man fiir die Dampfphase — 1790 cal gefunden hatte. Das JBr ist in CCl4-Lsg. zu 9,5% 
dissoziiert. Der Standardwert fiir die Anderung der freien Energie bei der Bldg. von 
JBr in CCl.j-Lsg. aus J/2 [J2] + x/2 Br, ist — 221 cal (thermodynam. gercelmet). (J. 
Amer. chem. Soc. 55. 552—-55. Febr. 1933. Pasadena, Calif, Calif. Inst. f. Technol. 
Gates chem. Lab.) W. A. R o t h .

E. Calvet, Direkłe thermochemische Messungen in der organisclien Chemie. 
Reaktionsgeschwindigkeilen und Warmetanungen der Verseifung von Amiden. (Vgl. 
C. 1932. I. 2279.) Die Berechnung der kleinen Warmetonungen organ. Rkk. aus Ver- 
brennungswarmen u. dgl. kann nieht zum Ziele fiihren, nur direkte Messungen mit 
adiabat. oder Kompensationscalorimetern (Tia n , B e r e n g e r -Ca l v e t ). Vf. miBt dio 
Verseifung von gel. Saureamiden durch NaOH bei 17°; negatiye Warmetónung wird 
durch J o u l e -, positive durch PELTIER-Warme kompensiert; ein Mikrocalorimeter 
ohne Riihrung, in dem nur 7 ccm reagieren, wird benutzt; durch giinstige Anordnung 
in einejn Keller bleibt die Temp. so konstant, daB die Verss. 1—2 Tage dauern kónncn; 
Wiirmeentw. pro Stde. nur 0,5— 1 cal; 95% davon werden kompensiert, wobei 
registrierende Galyanometer die Berechnung ieicht machen. Bei der kleinen, nicht- 
kompensierten Warmemenge braucht der Wasserwert nur ungenau bekannt zu sein. 
Zwischen zwei Zeitpunkten wird der Betrag des verseiften Amids u. zugleich der Warme- 
umsatz bestimmt; die beiden Zeitpunkto werden so gewahlt, daB die calorimetr. Korrek- 
turen moglichst klein sind. Da die Lsgg. konz. sein miissen, muB man Verdiinnungs- 
warmon bcriicksichtigen, die direkt bestimmbar sind. Die Reaktionsgesehwindigkeiten 
des Saureamids mit NaOH werden bei 17° gemessen, zum Teil auch bei 0°. Die Rkk. 
sind bimolekular. Die hoher molaren Amidę werden durch konz. NaOH gefallt. Vf. 
bestimmt die Loslichkeit der Amidę in NaOH u. in Salzlsgg. Ist Cs die Konz. von Salz 
oder NaOH, Oa die des Amids in der Salzlsg, Gw in W., so gilt: —log CJCW — K-G,. 
Ga-Cs hat ein Masimum. K  ist fiir NaOH 0,22—0,34, u. andert sich wenig mit dem 
Mol.-Gew. des Amids. Acetamid u. seine Chlorderiw. werden wegen zu schneller Ver- 
seifung durch NaOH nieht ausgefallt. NaOH fiillt stets starker ais NaCl oder ais KNO?. 
Die Loslichkeiten werden ausfiihrlich wiedergegeben. Die Verseifungsgeschwindigkeit 
geht bei diesen Loslichkeitsverhaltnissen durch ein Maximum, das berechnet wird. 
(J . Chim. physique 30. 1—26. 25/1. 1933. Paris.) W. A. R o t h .
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William A. Bone, D. M. Newitt und D. T. A. Townend, Verbrennung von 
Oasen bei hohen Drucken. Teil X IV . Explosionen von Wasserstoff-Lufl- und Kohlen- 
monoxyd-Luftgemischen bei Anfangsdrucken bis zu 1000 Atmosphdren. (X III. vgl.
C. 1929. II. 2421.) Bei C0-02-N2-Explosionen unter hohen Anfangsdrucken absorbiert 
N2 die Strahlung des brennenden CO u. wird aktiviert (Gaseous Combustions at High 
Pressures [1929] 120—208). Dies macht sich bei Explosionen des theoret. CO-Luft- 
gemisches bemerkbar 1. in einer kontinuierlichen wachsenden Verzógenmg der Er- 
reichung des Maximaldruckes bei Anfangsdrucken, steigend von 10 auf 175 at, u. 2. in 
einem stark exothermen ProzeB wahrend der Abkuklungsperiode (ohne entsprechenden 
Verlust an kinet. Energie wahrend der Explosion selbst), also durch den Riickgang der 
aktivierten N,-Moll. in den Normalzustand. In  Explosionen von C0-0„-N„-Mischungen 
mit iiberschiissigem 0 2 reagiert der aktivierte N2 mit dem iiberschiissigen 0 2 unter Bldg. 
von NO. Zur Sicherung der aus den friiheren Unterss. gezogenen Schliisse (1. c.) werden 
nun Explosionen bei sehr hohen Anfangsdrucken untersucht. Die Bombę, die zu diesen 
Verss. dient, u. die Explosionsdrucken bis zu 10 000 at widersteht, wird besehrieben. 
Untersucht werden die Gemische: 2 H 2 + 0 2 + 3,76 N2, 2 CO + 0 2 + 3,76 N2 u. 
2 CO + 0 2 + 3,76 CO, die ersten beiden bei Anfangsdrucken bis zu 500 at, das dritte 
Gemisch bei Anfangsdrucken bis zu 1000 at. Die groBere Kiihlwrkg. der neuen zylindr. 
Bombę bewirkt, daB die beobachteten maximalen Explosionsdrucke u. -tempp. nur 
86%  der in der friiheren kugcligen Bombę erhaltenen sind. Bei der H2-Luftmischung 
wachst die Explosionszeit mit der D. bei Anfangsdrucken iiber 250 at; oberhalb 500 at 
Anfangsdruck aber werden die augenblicklich einsetzenden Detonationen so heftig, 
daB hohere Drucke nicht untersucht wurden. Bei der CO-Luftmischung erreichen die 
Verzogerung der Explosionszeit u. die exothermen Effekte bei der Abkiihlung maximalc 
Werte bei Anfangsdrucken zwischen 350— 500 at, u. bleiben dann konstant. Die C02- 
Dissoziation bei der Maximaltemp. (.—3000° absol.) ist etwa 5°/0 bei Anfangsdrucken 
zwischen 500— 1000 at. Bei der 2 CO + O, + 3,76 CO-Mischung wachsen die Ex- 
plosionszeiten bei Drucken iiber 250 at, gleichzeitig setzt C-Abscheidung ein. Die Ab- 
kiihlung nach der Explosion erfolgt in der ersten Sck. viel rascher ais bei der CO-Luft- 
mischung. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 139. 57— 74. 2/1. 1933.) L o r e n z .

Donald T. A. Townend und Lionel E. Outridge, Verbrennung von Gasen bei 
hohen Drucken. Teil XV, Die Bildung von Stickoxyd bei Kohlenmonoxyd-Sauersłoff 
Stickstoffexplosicmen. (XIV. vgl. vorst. Ref.) Vff. untersuchen, wie weit die Ausbeute 
an NOo in C0-02-N2-Explosionen boi hohen Anfangsdrucken durch rasche Abkiihlung 
gesteigert werden kann, u. in weleher Periode der Explosion die Geschwindigkeit der 
NO-Bindung am gróBten ist. Die Verss. werden in einer Explosionskammer angcstellt, 
die durch eine Stahlscheibe von einer groBen Expansionskammer getrennt ist. Die Stahl- 
scheibe ist mit Einschnitten versehen, so daB sie wahrend der Explosion bei bestimmten 
Drucken zerbricht. Die Verbrennungsgase werden dadurch entspannt u. plótzlich ab- 
gekiihlt. Der Geh. der Gase an NO» wird nach der Phenoldisulfosauremethode ermittelt. 
Nach einigen Vorverss. werden Explosionen eines 2 CO + 3 0 2 + 2 N2-Gemisches bei 
40,70 u. 88 at Anfangsdruck untersucht; die Starkę der Stahlscheibe wird so abgestuft, 
daB ihr Bruch zu verschiedenen Zeiten vor u. nach Erreichung des maximalen Ex- 
plosionsdruckes erfolgt. Dio NOo-Ausbeute steigt mit steigendem Anfangsdruck; die 
NO-Bldg. beginnt wahrend der „Verbrennungsperiode“ u. erstreckt sich bis in dio Ab- 
kiihlungsperiode. Die gróBte N02-Ausbeute wird erzielt, wenn die Expansion nach Er
reichung des Maximaldruckes erfolgt; so steigt die N 02-Ausbeute bei 70 at Anfangs
druck von 3,3 auf 5,4 Vol.-% bei Expansion 0,01 bzw. 0,06 Sek. nach Erreichung des 
Maximaldruckes. Bei 88 at Anfangsdruck gelang es nicht, die Expansion auch nach 
Erreichung des Maximaldruckes zu erzielen; die Ausbeute an N 02 ist hier 5,1% bei 
Expansion im Augenblick des Maximaldruckes. (Proc. Boy. Soc., London. Ser. A. 139. 
74—83. 2/1.1933.) L o r e n z .

Dudley M. Newitt und Frank G. Lamont, Yerbrennung von Gasen bei hohen 
Drucken. Teil XVI. Stickoxydbiidung in kontinuierlichen Hochdruckflammen von 
Eohlennionoxyd in Slicksloff-Sauerstoffatmosphare. (XV. vgl. vorst. Ref.) Die Unterss. 
von H a b e r  u . Co a t e s  (Z. physik. Chem. 69 [1909]. 337) iiber Druckflammen von CO 
in Os-Ns-Gemischen (1:1) ergaben, daB die NO-Bldg. mit dem Druck steigt, bei 9 at 
ein Maximum erreicht u. dann mit steigendem Druck abnimmt. Vff. imtersuchen CO- 
Flammen in Gemischen von 70 0«-30 N2, 50 N.,-50 0 2, 33,3 0»-G6,7 N2, u. in Luft bei 
10,30 u. 100 at Druck. Die NO-Bldg. steigt stetig mit dem Druck, sie ist starker vom 
Nj/.CO-Yerhaltnis abhangig ais von der erreichten Flammcntenip. Die Ausbeute an
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NOo ist wesentlich geringer ais bei den Explosionen; die gróBte Ausbcute (etwa 2 Vol.-°/„) 
wird bei 100 at in einer BO 0,-50 N,-Mischung erzielt. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 
139. 83—93. 2/1.1933.) ' L o r e n z .

H. Muraour und G. Aunis, Ober die Varbrennungsgesetze Icolloider Pulver. (Vgl.
C. 1933. I. 5, 2496.) Vff. weisen naeb, daB die Annahme, dio Geschwindigkeit der Ver- 
brennung kolloider Pulver sei nicht dem Druck, sondern der D. der in der Verbrennungs- 
bombe enthaltenen Gaso proportional, falscli ist. Die Verss. werden durchgefiihrt in 
einer Verbrennungsbombe mit einem Verhaltnis von Kuhlflache: Vol. von 1,41 u. in 
einer zweiten mit einem Verhaltnis der Kuhlflache: Vol. von 5,15. Wenn die Ge
schwindigkeit der Verbrennung der D. der Gase proportional ware, dann mufite dio 
Dauer der Verbrennung bei gleicher Ladungsdichte in beiden Fallen gleich sein; das 
ist nicht der Fali. Unabhangig von der Gasdichte entspricht cin bestimmter Wert der 
Verbrennungsdauer einem bestimmten Wert von J 'p  d t. In Ubereinstimmung mit 
fruheren Erfahrungen ergibt sich wieder, daB sich der Energieiibertragung durch Mol.- 
StóBe (Geschwindigkeit der Verbrennung proportional dem Druck) iiberlagert eine 
Energieiibertragung proportional der Zeit u. unabhangig vom Druck (Effekt der Pseudo- 
strahlung). (C. R. liebd. Sćances Acad. Sci. 196. 404—06. 6/2. 1933.) L o r e n z .

A 3. K ollo id ch em ie. CapiUarchem ie.
F.-V. VOn Hahn, Ist Hydrotropie eine besondere Eigenscliaft von organischen 

Salzen ? Ais hydrotrop werden nach N e u b e r g  Substanzen bezeichnet, die in wss. 
Lsg. die Auflosung schwerer 1. Substanzen begunstigen. Der Vf. priift u. erweitert 
die Angaben N e u b e r g s  fiir 14 soloher Salze in gesatt. wie in weniger konz. Lsgg. hin- 
sichtlich ihrer Wrkg. auf dio Auflosung von Anilin, Paraldehyd, Essigester u. Amyl- 
alkohol. Die Form der Loslichkeitskurven (Konz. des hydrotropen Salzes gegen dio 
gel. Menge) zeigt keine charakterist. Unterschiede gegeniiber denen cinfacher Lósungs- 
mittel, was zu dem SchluB fiihrt, daB die Hydrotropie n i c h t  oine besondere Eig. 
organ. Salze ist. (Kolloid-Z. 62. 202—07. Febr. 1933. Hamburg.) R o g o w s k i .

O. von Deines, Unłersuchungen iiber die Natur des kolloiden Sćhwefels. Bei den 
Rkk., die schlieBlich zur Bldg. von Schwefelsolen fuhren, entsteht primar ein Wasser- 
stoffpersulfid, H 2SX, das die Eig. hat, kolloiddispers unter Auf nahme groBer Mengen von 
Schwefel in Lsg. zu gehen, sich bei seiner leicht eintretenden Zers. in H„S u. S zu spalten 
u. so erst die Schwefelsole zu liefern. In  geeignet gewahlten [H']- u. Ionenkonzz. 
konnen die Persulfidemulsionen lange bestandig bleiben u. gegebenenfalls ais solehe 
mit den sonst anwesenden lonen reagieren, so daB viclc Rkk., die friihcr dem kolloiden 
Schwefel zugeschrieben wurden, ais Rkk. des H,SX anzusprechen sind. (Kolloid-Z. 62. 
145—51. Febr. 1933. Berlin, Phys.-chem. Inst. d. Univ.) R o g o w s k i .

Wilhelm Bachmann und Paul Pinnow, Vber hochkonzentrierte Fluoridsóle. 
Hochkonz. Sole des CaF2 u. (CaF2, MgF2) werden aus hochkonz. Lsgg. der Cliloride 
durch Fallung mit KF-Lsgg. erhalten. Das resultierende Gemenge wird der Dialyse 
unterworfen u. ergibt dann eine zunachst diinnfl., milchig weiBe Fi. Wird die Dialyse 
weiter fortgesetzt, so nimmt die Viscositat, parallel der fortschreitenden Verarmung 
des Systems an H'-Ionen, zu, wahrend andere noch anwesende lonen keinen so Aus- 
schlag gebenden EinfluB darauf zeigen. SchlieBlich entstehen thixotropo Gallerten; 
ein Zusatz von OH-Ionen bewirkt dabei eine Verlangerung der Erstarrungszeit, nach 
gewisser Zeit Koagulation. Andere einwertige lonen haben dagegen nur eine sehr 
geringe koagulierende Wrkg. Diese nimmt mit der Wertigkeit der lonen zu, macht 
sich aber nicht so sehr ais Funktion der Ladung wie der Adsorbierbarkeit geltend. — Die 
Teilchen der Sole sind elektropositiv geladen, ihre Beweglichkeiten stimmen groBen- 
ordnungsmaBig mit denen in anderen kolloiden Systemen iiberein. — Hóherwertige, 
unl. Fluoride bildende lonen verleihen unter besonderen Umstanden den CaF2-Solen 
einen besonders hohen Dispersitatsgrad. — Zum Zwecke der Ermittlung der Teilchen- 
gróBe wird die STOKESsche Formel unter Benutzung der Sedimentationsgeschwindigkeit 
herangozogen: bei nicht zu konz. Solen wird fur die kleinsten Teilchen ein Durchmesser 
von mindestens 120 ftfi erhalten. Die ultramikroskop. Methode ergibt fiir das gleiche 
Sol ~160 /</i. Schwieriger ist die Best. der TeilchengroBe bei den (CaF2, MgF2)-Solen, 
weil wohl nur submikroskop. Teilchen vorliegen. Filtrationen durch Membranen u. 
Ultrafilter fuhren wegen der meist eintretenden Entladungen daran nicht zum Ziel. 
Auch der durch nephelometr. Yergleichsmessungen mit einem bekannten CaF2-Sol 
erhaltene Wert von 77 /t/i ist unwahrscheinlieh, da ein zu seiner Berechnimg benutztes
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Gesetz unter den yorliegenden Bedingungen nicht mehr strcng gilt. (Kolloid-Z. 62. 
131—45. Febr. 1933. Seelze-Hannover.) R o g o w s k i .

W. Coltof (unter Mitarbeit yon Hoogerheide, Nijhof u. Deelen), Gelatinierung 
von Saccharose mit Mdallhydroxyden. Fiillt man aus den Salzen der Metalle Ca, Sr, 
Ba, Pb, A l u. Sn durch Zugabc yon Alkali in saecharosehaltiger Lsg. die Hydroxyde 
aus, so entsteht ein Gd. Dio Bedingungen fiir dio Gelatinierung, die bei den Erd- 
alkalion niiher untersucht wurden, sind z. B. fiir Ca-Salzo folgende: 1. Der W.-Geh. 
der Miscliung muB niedrig sein, das Verhaltnis feste Bestandteile : W. muB mindestens
0,5 betragcn. 2. Wenigstens 2,5 Gewichts-°/0 CaO miisscn ais freie Baso vorłiegen.
з. Das molekulare Yerhaltnis Gesamtalkali : Saccharose muB iiber 1,5 liegen. 4. Das 
niedrigste Molverhaltnis Ca : Saccharose, bei dom noch eino Gelatinierung cintritt, 
ist 0,5. 5. Ist das Verhaltnis Gesamt-Ca : Saccharose bedeutend groBer ais 1, so ist 
zur Gelatinierung mehr ais 1,5 Mol Gesamtalkali erforderlich. — Unter Einhaltung 
dieser Bedingungen erhalt man Gele, dereń Hartę weder mit dem Gesamtgeh. an festen 
Stoffen, noch mit dcm Triibungsgrad, der auch von der zugesetzten KOH-Menge ab- 
liangig ist, parallol geht. Yerschlossen aufbewahrt sind die Gele bestandig, bei Luft- 
zutritt yerandern sio sich, teils unter Krystallisation von Hydroxyd an der Oberflacho, 
teils unter Schlcimigwerden. Dio Ursachen hierfiir sind noch nicht zu sagen. — Mkr.
и. ultramkr. Unters. der Gele lieB Iceine krystalline Struktur erkennen (7 Mikrophotos
im Original), auch iiber die Zus. der anzunehmenden Kalk-Zuckerkomplexverbb. 
kónnen auf Grund des vorliegonden Vers.-Materials noch keino Aussagen gemaeht werden. 
Es gelang nicht, aus den Gelen dio anorgan. Bestandteile durch Dialyse zu entfcrnen 
u. den Zuckerkomplex rein darzustellen. Er lóst sich yielmehr bei dieser Behandlung 
auf, erleidet teilweise hydrolyt. Spaltung u. diffundiert ebenfalls durch die Dialysator- 
membran. Das Gelatinieren faBt Vf. auf ais eine Ubersattigung der Lsgg. an Kalk- 
Zuckerkomplex, die ein amkr. Auskrystallisieren zur Folgę hat. (Vgl. hierzu K linken- 
BERG, Dissertation Delft 1929.) — Verschieden von den bisher beschriebonen, in der 
Ktilte erfolgenden Gelbldgg. ist die Gelatinierung in der Hitze. Sio ist rovorsibel u. 
wird im Gegensatz zu den ersteren durch Verdiinnung bcgiinstigt. Sie erfolgt leicht 
in zuckerreichen Lsgg., beim Abkiihlen lost sich der ausgesehiedene Nd. restlos weder. 
Ein UberschuB yon KOH erleichtert ebenfalls die Gelatinierung in der Warme. Ver- 
mutlich liegt in den Hitzegelen ein anderer Kalk-Zuekerkomplex vor ais in den k. 
gelatinierenden Gemischen. —  Wenn in den Gelen auch keino indiyiduellen Ca-Saccharate 
nachgewiesen werden konnten, ist doch wohl die Annahme VAN Akens (Dissertation 
Delft 1930), daB der Zucker nur durch Adsorption an CaO- oder Ca(OH)2-Molekeln ge- 
bunden ist, abzulehnen. Man kann niimlich errechnen, daB bei einem Yerhaltnis 
Kalk : Zucker =  3 (sehr oft ist das Verhaltnis kleiner!) in den groBeren Teilchen (nach 
van Aken sind solche bis 3 ,u vorhanden) die Adsorptionsschicht eine Dicke von 150- 
bzw. 270-mal der Lange der Saceharosemolekel hatte. Dann ist es aber zweifelhaft, 
ob die Zuckermolokeln der iiuBersten Schicht sich iiberhaupt noch im Wirkungskreis 
des Kalkes befinden konnen. Die groBeren Teilchen diirften also wohl entweder Asso- 
ziationskomplexe kleinerer Submikronen sein, oder ganz aus Ca-Saccharat bestehen. — 
Bzgl. der theoret. Einzelheiten, die in Kiirze nicht wiedergegoben werden kónnen, 
u. der experimentellcn Methodik — 11 Tabellen u. 13 Figuren — muB auf das Original 
verwiesen werden. (Kolloid-Z. 61. 54— 68. 347—65. Okt./Dez. 1932. Delft, Techn. 
Hochsch.. Lab. fiir chem. Technol.) E r l b a c h .

A. Sarluy, Anderung des Solvatationsmittels in Gelatinesolen. Ersetzt man in 
einer l°/„ig. wss. Gelatinelsg. Teile des W. durch Phenol (alle Messungen bei 70°), so 
nimmt dio Viscositat der Lsg. mit steigendem Phenolgeh. zuniichst ab, durchlauft 
von 10—20% Phenol ein breites Minimum, um sich dann steil zu erheben u. in der 
reinen phenol. Lsg. einen Wert zu erreichen, der weit uber dem der reinen wss. Lsg. 
liegt. Diese sehr hohe Viscositat der reinen phenol. Lsg. erklart sich dadureh, daB sieli 
um dio Gelatinemizelle eine Solyathiille aus Phenol — analog der Hydrathiille in der 
wss. Lsg. — gelegt hat, auf die nun W. desolyatisierend wirkt, was schliefilich bei ge- 
niigend hohem W.-Geh. zu einer Koazeryation fiihrt, die durch das Minimum in der Vis- 
cositatskurve gekennzeichnet ist. Die koazervierende Wrkg. des Phenols auf die wss. Lsg. 
macht sich schon in geringen Konzz. geltend, wahrend die des W. auf die phenol. Lsg. 
erst bei hóheren Konzz. heryortritt. (Kolloid-Z. 62. 176—80. Febr. 1933. Amsterdam, 
Univ.. Anorg. chem. Inst.) R o g o w s k i .

Wolfgang Pauli und Emmy Ripper, Elektrochemische Untersuchungen am Gummi- 
arahicumsol. In  einem Gummiarabicum-(G. a.)-Sol wird ais ionogener Komplex, der
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dem Sol dio negativo Ladung crteilt, eino hóhere Glykuronsiiure angenommen, wahrend 
der ungeladene Neutralteil aus Kohlehydraten bestcht. In einem derartigen hoch- 
gereinigten, azoiden Sol ist die aus potentiomotr. gemessenen [H']-Aktivitaten be- 
rechnete Leitfiihigkeit hoher ais die direkt gefundene. Wie sich aus Verss. unter Zusatz 
von Neutralsalzen ergibt, kann cs sich hier nicht um eine Bchinderung der Leitfiihigkeit 
im Sol handeln. Andererseits hat ein Neutralsalzzusatz eine betrachtliche Erhohung 
der [H']-Aktivitat zur Folgę, was mehr fiir eine Anderung im Verhiiltnis der Ab- 
weichungskoeff. spricht. —  Starkę Siiuren bewirken bei einem azoiden Sol eine Zuriick- 
drangung der Gegenionen. — Es werden die bei Zusatz von AgN03, Ag.,0, Ag-Acetat 
zu G. a.-Solen entstehenden Solverbb. mit Ag u. die wahrend dieser Vorgange auf- 
tretenden Aktivitaten betraehtet. Diese, sowie auch die Best. der Alctivitatskoeff. 
des G. a. in bezug auf das Gegenion Ag mittels des DONNAN-Gleichgewichtes zeigen, 
daB die Aktivitiit des Ag beim G. a.-Sol weit uber der eines 1 °/0ig- Scrumalbumins 
gelegen ist. — Die Leitfiihigkeit eines azoiden Sols nimmt mit steigender Temp. zu, 
erreicht ein Masimum, um dann wieder abzusinken, wobei der Anstieg mit wachsender 
Konz. stcilor wird u. sich dementsprechend das Maximum zu hóheren Werten der 
Leitfiihigkeit verschiebt. Dieser Effekt besteht nicht bei genau neutralisierten Solen. — 
Alle angefiihrten Tatsachcn gelten auch fiir die Sole des Traganthgummis. (Kolloid-Z. 62. 
162—75. Febr. 1933. Wien, Univ.-Inst. f. medizin. Kolloidchem.) R o g o w s k i .

H. Bennhold, Uber eine Melhode zur Trennung wrscliiedener disperser Systeme 
durch Kalaphorese. Biolog. Fil. stellen meist ein Gemisch von Kolloiden verschiedener 
Art dar. Dies gibt sich auch dadurch zu erkennen, daB dio Komponenten im elektr. 
Felde mit verschiedenen Geschwindigkeitcn wandern. Durcli geeignete Veriindcrung 
des MiCHAELiSsehen Kataphoreseapp. laBt es sich mm erreichen, daB dio Abstiindc der 
einzelnen Sehichten voncinander verhaltnismiiBig groB werden u. diese durch vor- 
sichtiges Pippettieren voneinander getrennt werden konnen. (Kolloid-Z. 62. 129—31. 
Febr. 1933. Hamburg, AUg. Krankenhaus St. Georg.) R o g o w s k i .

E. Tyler und F. Watkin, Versuche mil Capillarstrahlen. (Vgl. C. 1926. I. 35.) 
Die Messimgen an Fliissigkeitsstrahlen werden weitergefuhrt. Der funktionelle Zu- 
sammenhang zwischen Lange des Strahls u. Strómungsvolumen erweist sich in dem 
Bereich zwischen 2 krit. Geschwindigkeiten ais stetig. Die Verss. werden mit W., Hg, 
Terpentin, Paraffinol, Anilin, Sirup ausgefiihrt. In weiteren Verss. werden Fl.-Strahlen 
anstatt in Luft in einer anderen (mit der ersten nicht mischbaren) FI. hergestellt u. 
untersucht: Hg in W., Glucose-Lsgg., Terpentin, wss. Lsgg. yon Elektrolyten; W. in 
Bzl., Paraffinol, Maschinenol, Terpentin; Terpentin in W.; Anilin  in W.; Bzl. in II7. 
(Philos. Mag. J. Sci. [7] 14. 849—81. Nov. 1932. Leieester, College of Technology, 
Phys. Dept.) ElSENSCHITZ.

J. VeliSek und A. VaSicek, Eleklroosmose an einem keramischen Diaphragma in 
wdsserigen Lósungen einiger Alkalihalogenide. (Vgl. C. 1931. I I . 2430.) Vff. messen an 
der Verschiebung einer Gasblase in einer Capillaren die Elektroosmose durch ein keram. 
Diaphragma P 28!) der Bcrliner Porzellanmanufaktur in 0,000 05— 1-n. wss. Lsgg. von 
LiCl, NaCl, KC1, KBr u. K J  bei 25°. Bei mittleren Konzz. ist die olektroosmot. t)ber- 
fiihrung in allen Fiillen etwa gleich. Das elektrokinet. Potential weist in Abhangigkeit 
von log (1/Konz.) ein Maximum auf bei den Lsgg. von KC1 (42,3 mV), NaCl (39,6 mV) 
u. (bei hoherer Konz.) LiCl (36,3 mV); dieses Maximum wird in der umgekehrten Reihen- 
folge flacher. In  KBr- u. KJ-Lsg. nimmt das elektrokinet. Potential kontinuierlich zu, 
bei KBr langsamer ais bei K J ; in 0,000 05-n. KJ-Lsg. wird der hóchste Wert mit 48,5 mV 
beobachtet. — Dio Unterschiede gegeniiber den Ergebnissen von Baboeovskv u. 
B u rg l (C. 1932.1.2438) werden damit erklart, daB in Lsgg. hoherer Konz. die elektrolyt. 
Uberfuhrung gegeniiber der elektroosmot. iiberwiegt. — Die grofiere elektroosmot. 
Durchlassigkeit des verwendeten Diaphragmas im Vergleich mit dem in den friiheren 
Verss. (s. o.) yerwendeten Kaolindiaphragma laBt nach M anegold u . S o lf  (C. 1931.
I I . 2976) auf gróBere Porenweite schlieBen. (Coli. Trav. chim. Tehecoslovaquic 4. 428 
bis 443. Sept./Ókt. 1932. Briinn, Tschech. Tcchn. Hoclisch., Chem.-techn. Abt., Physikal. 
Lab.) R. K. M u lle r .

B. N. Desai, U bur den Zusammenhang zmschen Ladung und Viscositat lcolloider 
Lósungen. Es wird liber Messungen an Thoriumhydroxydsolen berichtet, durch welche 
sowohl die Ladung der Teilchen ais aueh dio innere Reibung des Sols wahrend der 
Dialyse verfolgt wurden. ZahlenmaBige Belege werden nicht mitgeteilt. Es ergibt 
sich, daB im Verlaufe der Dialyse die Ladung zuerst zu-, dann abnimmt, die Viscositat 
dagegen fortwahrend zunimmt. Demnach scheint kein unmittelbarer Zusammenhang



2378 A„. K o l l o id c h e m ie . Ca p il l a b c h e m ie . 1938. I.

zwisehen diesen beiden Eigg. der Solo zu bestelien. Von EinfluB auf die innere Reibung 
scheint die W.-Aufnahme der Kolloidteilchen zu sein, die bei langerer Dauer der Dia- 
lyse zunimmt. (Current Sci. 1. 37—39. Aug. 1932. Bonibay, Phys. Chem. Labor., 
Wilson College.) ElSENSCHITZ.

August L. Bemoulli und Emmanuel A. Veillon, Konstitulionsanalyse aro- 
matischer Zweistoffsysieme mittels der Gradientem der Reibung mul der Dichte. Vff. ver- 
suchen, aus den I)ifforentialquotienten der D. bzw. des Reibungskoeff. nach der Konz., 
in 2-Stoffsystemen Schlusse auf das Auftreten von Verbb. zu ziehen. Lian hatte haufig 
bei dysfcekt. Gemischen zugleich ein Maximum der D. u. der inneren Reibung gefunden, 
doch sind auch Ausnahmen von dieser GesetzmiiBigkeit bekannt. An einer solchen 
Ausnahme (Naphthalin-m-Diniirobenzol, Naphthalin-l,3,5-Trinitrobenzol) zeigen Vff., 
daB bei dem Dystektikum die beiden angegebenen Differentialąuotienten Maxima auf- 
weisen. Auch fand man am System Naphthalin-Mononitróbenzol in Ubereinstimmung 
mit der Schmelzkurve kein Maximum. Vff. erwarten deshalb, daB die Maxima dieser 
beiden „Gradientenkurven“ ein Kriterium fiir das Auftreten von Verbb. bedeuten 
u. wenden diese Annahme auf neues Vers.-Material an. Es werden in einigen aromat. 
Zweistoffsystemen die D. u. die innere Reibung bei yerschiedenen Tempp. u. einer 
Reihe von Konzz. gemessen u. zwar bei: Nitrosodimetliylanilin-Phenol, Nitrosodimethyl- 
anilin-p-Toluidin, Naphthalin-a.-Nitronaphthalin, Diphenylamin-a-Nitronaphthalin, 
Naplithalin-Thymol, Naphtlialin-Phenol. Von den untersuchten Systemen zeigen dic 
beiden ersten nach der Schmelzkurve Verbb. Weder die D.- noch die Viscositatskurve 
zeigt Extrema; dagegen findot man in den Gradientenkuryen die bekannten Verbb. 
ais Maxima. Ferner findet man einige weitere Maxima bei ganzzahligen Molverhalt- 
nissen, die nach Ansicht der Vff. zu neuen Verbb. gehóren, wahrend die dazwischen- 
liegenden Minima nach Ansicht der Vff. sich an der Stelle der Eutelctika befinden. Dio 
beiden a - Nitronaph iha lin enthaltenden Systeme zeigen keine Verbb. u. keine Extrema 
der Gradientenkuryen. Im  System Naplithalin-Thymol ergeben sich einige Maxima 
der Gradientenkurve im Gegensatz zu dem Fehlen von Verbb. in der Schmelzkurvc. 
Das System Naphtlialin-Phenol zeigt einige Maxima der Viscositatsgradientenkurve, 
denen keine Verbb. in der Schmelzkurve entsprechen. Vff. halten die angegebeno 
Methode fiir ein brauchbares Mittel, um in Schmelzen Verbb. nachzuweisen. (Hely. 
chim. Acta 15. 810—39. 1/7. 1932. Basel, Phys.-chem. Anstalt.) E is e n s c h it z .

Owen Rhys Howell, Untersuchung des Systems Wasser-Phenol. I I . Teil. Fts- 
cositaten. (I, vgl. C. 1932. I I .  2299.) Die innere Reibung einer Reihe von W.-Phenol- 
Gemischen yerschiedener Konz., die iiber das Gebiet der Mischbarkeit passend ver- 
teilt sind, werden bei 20, 30, 40, 50, 60° gemessen. Dio Viscositats-Konz.-Kurve bei 
konstanter Temp. yerlauft nicht nach der Mischungśregel; auch gehen die Kurvenstiicke 
zu beiden Seiten der Mischungsliicke nicht durch gegenseitige Verlangerung ineinander 
iiber. Eine Isotherme im Gebiete yollstandiger Mischbarkeit (70°) zeigt ebenfalls einon 
komplizierten Verlauf; die Differenz der gemessenen u. der nach der Mischungsregel 
berechneten Viscositat zeigt nahe bei 80% Phenol ein Maximum; die D. hat bei dieser 
Zusammensetzung gleichfalls ein Maximum. Das Maximum laBt sich auch bei tieferen 
Tempp. im Gebiete beschriinkter Mischbarkeit nachweisen; seine Lage ist temperatur- 
abhangig u. konvergiert bei abnehmender Temp. gegen aquimolekulares Verhiiltnis. 
Vf. ist der Ansicht, daB in den Gemischen eine Verb. auftritt, die teilweise in 
Ionen dissoziiert ist u. daB die Dissoziation mit steigender Temp. zunimmt. Bei kon
stanter Konz. ist das Viscositats-Temp.-Diagramm eine glatte Kurve; sie laBt sich 
durch eine 3-konstantige Formel (mit gebrochenem Exponenten) wiedergeben, in 
welcher alle 3 Konstanten konzentrationsabhiingig sind. In  der Konzentrations- 
abhangigkeit dieser Konstanten nimmt ebenfalls das aąuimolekulare Mengenverhaltnis 
eine ausgezeichnete Stelle ein. Ferner laBt sich fiir diejenigen Gemische, die Phenol 
im tJberschuB enthalten, eine einfaehe Beziehung nachweisen: Wenn man bei einem 
Paar von Gemischen diejenigen Paare absol. Tempp. aufsucht, bei welchen sie jeweils 
die gleiche Viscositat haben, zeigt es sich, daB die Quotienten der zusammengehorenden 
Tempp. durchweg denselben Wert haben. Das Vcrhaltnis der inneren Reibung der 
Gemische zur inneren Reibung des JV. nimmt mit steigender Temp. ab u. zwar um so 
starker, je mehr Phenol das Gemisch enthalt. Das Verhaltnis der inneren Reibung des 
90%ig. Gemisches zur inneren Reibung des Phenols nimmt mit steigender Temp. zu. 
Die Erfahrung, daB meist das Verhaltnis der Viscositaten von Lsg. u. Losungsm. bei 
Elektrolyten mit steigender Temp. ansteigt, bei Nichtelektrolyten abnimmt, laBt sich 
im Falle der Phenol- 1F.- Gemische nicht bestatigen. — Ferner werden einige in der
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Literatur angegebene Bcziehungen zwischen innerer Reibung u. D. sowie anderen Eigg. 
der Pil. zur Diskussion der Messungsergebnisse yerwendet. Die Messungen in der 
Nahe des krit. Mischungspunktes fuhren zur Best. der Mittelwerte zwischen den Vis- 
cositaten zu beiden Seiten der Mischungslucke u. zur formelmiiBigen Darst. dieser 
Mittellinie. (Trans. Faraday Soc. 28. 912— 28. Dez. 1932. Manchester, The College of 
Technology.) ElSENSCHITZ.

F. Hóppler, Uber Zahigkeitsmessung fliissigcr Stoffe und ein neues Universal- 
mscosimeter. Bei den Kugelfallviscosimetern besteht die Sehwierigkeit, das zentr. 
Fallen der Kugel sicherzustellen. Abweichungcn der Bahn der Kugel von der Rohr- 
achse hat komplizierte Schwingungsbewegungen der Kugel zur Folgę, durch welehe 
das Messungsergebnis gefalscht wird. Die dadurch verursachten Fehler fallen um so 
mehr ins Gewicht, je kleiner die Viscositat der zu untersuchenden FI. ist. Das Viscosi- 
meter des Vf. ist dagegen ein Kugelfallviscosimeter, in welchem die Kugel an der Wand 
eines schragstehenden Zylinders exzentr. abrollt. Dadurch, daB die Kugel in standiger 
Beriihrung mit der Zylinderwand steht, wird sie gefuhrt u. beharrt in gleiohfórmiger 
Bewegung. Das Viscosimeter des Vf. kann fur Fil. verwendet werden, dereń innere 
Reibung zwischen 5 ■ 10-3 u. 103 c.g.s. liegt. Je nach der GróBenordnung der 
Viscositat gelangen Kugeln verschiedener GróBe zur Anwendung. Die Fallzeiten 
liegen zwischen 50 u. 300 sec. Die Best. der Viscositat erfolgt mittels Eichtabellen, 
fiir dereń Anwendung auch die D. der FI. bekannt sein muB. (Chemiker-Ztg. 57. 62—63. 
25/1. 1933.) E is e n s c h it z .

R. W. Ditehburn, Oberflachenbewegung zerstaubler Teilchen. Die Oberflachen- 
bowegung von verdampftem Cd ist von E s t e r m a n n  (C. 1925. II. 2044) u. von Co c k - 
CJiOFT (C. 1928- II .  1424) nachgewiesen worden. Vf. untersueht, ob sie auch bei kathod. 
zerstaubtem Cd auftritt. Cd wird in einem Niederspannungsbogen bei geringen Drueken 
in Ar zerstaubt; vor der Auffangplatte aus Glas befindet sich ein kcilfórmiger Spalt. 
Unter dem weiten Teil des Spaltes wird der Cd-Verlust dureh Oberflachenbewegung 
ausgeglichen durch die Naclifuhr; unter dem engen Teil des Spaltes kann bei Ober
flachenbewegung des Cd die Nachfuhr den Verlust nicht ersetzen. Daher kann unter 
dem weiten Teil des Spaltes ein Film aufgebaut werden, unter dem engen Teil dagegen 
nicht, selbst wenn der Atomstrom die gleiche D. besitzt. Die photometr. D.-Best. des 
Nd, zeigt, daB fur Spaltweiten groBer ais 7 • 10~2 mm die D. des Nd. konstant ist, dann 
rasch abfallt u. unterhalb einer Spaltweite von 5-10-2 mm nahezu Nuli wird. Vf. zeigt 
nun, daB der Atomstrahl nicht durch die Zusammenstófie mit Gasmoll. unscharf wird, 
u. daB das Ausbleiben des Films unter dem engen Teil des Spaltes nicht auf ungeniigender 
Zerstaubung beruht; ferner wird wahrscheinlich gemacht, daB nicht eine elektr. Auf- 
ladung des Spaltes das Ausbleiben des Nd. verursacht. — Eine Abschatzung ergibt, 
daB die freie Weglange groBer ais 10-3 cm u. die Lebensdauer eines zerstaubten Cd- 
Teilchens an der Oberflache groBer ais 10-8 Sek. (wahrscheinlich zumindest 10" 7 Sek.) 
ist. (Proc. Cambridge philos. Soc. 29. 131—35. 31/1. 1933. Dublin, Trinity Coli.) L o k .

A. Rabinerson, Adsorption und Adsorbensmenge. I. Verfolgt wird die adsorbierto 
Kationen-(Ba, Ca)-Menge x an der Adsorbensmenge m (Na- oder H-Kaolin, Na- 
Permutit oder Solonetzbodenprobe) aus einer Kationenlsg. mit bestimmtem Anfangs- 
geh. In  einem hinreichend groBen, etwa dem Anwendungsbereich der allgemeinen 
Adsorptionsgleichung entspreehenden Interyall gilt die Gleichung x =  worin
k u. 1 fn graph. berechenbare Konstanten darstellen. Fiir zu kleine u. zu groBe m-Wertc 
gilt die Gleichung nicht. Ober eine Division durch m gelangt man zu Werten der 
spezif. Adsorption. — In  dem System Na-Kaolin-BaCl2 zeigt sich im Gebiet der kleinen 
?re-Werte bei m =  0,42 g ein Maximum der spezif. Adsorption, wonach das gesetz- 
maBige Sinken erfolgt. Diese Anomalie, die nur in diesem System erkennbar wird, 
hat ihren Grund offenbar darin, daB infolge der Yerdrangung des Na durch das Ba 
die Hydratation des Kaolin yermindert wird u. dieser durch einen Ba-UberschuB in 
der intermizellaren FI. koaguliert wird. (Kolloid-Z. 62. 157—62. Febr. 1933. Leningrad, 
Inst. f. Dimgemittel u. Bodenkunde; Lab. f. Kolloidchem.) R o g o w s k i .

F. Ę. Bartell, F. L. Miller und E. G. Almy, Die Anwendung des Oibbsschen 
Adsorptionsłheorems auf Grenzflachen fest-flussig. (Vgl. C. 1933. I- 749.) Vff. leiten 
fiir die Konz.-Erhóhung u eines gel. Stoffes in der Grenzflache fl.-fest u =  cjR T ■ 
d A/d c ab, wobei A die Adhasionsspannung, die nach B a e t e l l  u . Os t e r h o f  (C. 1928.
I. 1374) bestimmt werden kann, u. c die Konz. der Lsg. ist. Yff. bestimmen A yon 
Lsggvon Athylcarbonat in Bzl., a-Bromnaphthalin u. Dimethylanilin an Kieselerde 
bei 25°. In  den 3 untersuchten Fallen zeigte sich, daB u mit steigender Konz. bei Ad-
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sorption an Kieselerdc bei derselben Konz. konstant wird wie bei der naeb B a r t e l l  

n. M a c k  (C. 1932. I. 2442) untersuchten Adsorption an W. Der Fiachenbedarf von 
adsorbiertem Athylcarbonat wurde in 6 versobiedenen Systemen bestimmt. Die Werte 
liegen zwischen 17,3 u. 24,5-10“10 qcm. (J. Amer. ebem. Soc. 55. 466—71. 9/2. 1933. 
Ann Arbor, Michigan, Univ, Chem. Lab.) L. E n g e l .

J. H. de Boer, Nitrophenol- und Jodadsorption an CaF2-Schichlcn. Mitbearbeitet 
von L. A. H. Wolters. Die Adsorption yon Jod an CaF2 wird mit der von o-Nitro- 
phenol verglichen, da an CaF2 die bei BaCl, angewandte (C. 1932. II. 1899) Alizarin- 
methode nieht durchfuhrbar ist. Die Versuchsmethode wurde friiher (C. 1931. II. 691) 
oingehend beschrieben. So wio bei BaClo werden aucli bei CaF, gleich viel Molekule
o-Nitrophenol wie Atome J  adsorbiert. Abweicliende Oberflaehen, bei groBeren Mengen 
CaF2, dio bei hoheren Drucken zu wenig Jod adsorbieren, adsorbieren cbenfalls zu 
wenig o-Nitrophenol. Durch dio Verss. kann eine mehrmolekulare Adsorption von 
Jod ausgeschlossen werden, Aussagen iiber die niaximale Bedeckung der Oberflache 
kónnen jedoch nieht geniaeht werden. (Z. physik. Chem. Abt. B. 20. 11— 16. Febr. 
1933. Eindhoyen, Holland, Natuurkundig Labor. der N. V. Philips’ Gloeilampen- 
fabrioken.) GoLDFINGER.

E. P. Barrett und A. W. Gauger, Noliz iiber die Sorption von Wasserdampf durch 
Glas. Vff. bestimmen die Sorptionsisothermen des Systems W.-Dampf-Glas bei 302 
u. 298° absol. im Bereich von 10-3 bis 3-10""2 relatiye Feuchtigkeit. Die Ergebnisso 
stimmen gut mit den Messungen von F r a n c k  (C. 1929. II. 2546) iiberein. (J. physic. 
Chem. 37. 47—51. Jan. 1933. Pennsylyania, State College.) P. L. G u n t h e r .

H. Remy, Adsorptionsmessungen mit stromenden Gascn. Nach Verss. in Gemein- 
schaft mit W. Hene. (Ygl. C. 1933. I. 1421.) Leitet man iiber Adsorptionskohle 
S02- oder C02-Gas u. bestimmt die adsorbierte Mcnge, so ist diese gegeniiber gleichen 
Verss. mit ruiienden Gasen verringert, u. zwar bei der Adsorption an entfeuchteter 
Kohle um 10—20°/o, an nieht entfeuchteter um 35— 50°/„. Diese Ergebnisse lassen 
sich damit erklaren, daB die Adsorbentien wahrend der Verss. nieht standig im Vakuum 
bleiben, sondern wahrend des Umfiillcns Gelegenheit hatten, mit Luft u. Feuchtigkeit 
in Beruhrung zu treten, daB aber dann die verschiedenen Loslichkeiten der Gase 
in dcm so adsorbierten W. eine Rolle spielen. (Kolloid-Z. 62. 154—57. Febr. 1933. 
Hamburg, Univ, Abt. f. anorg. Chem. d. chem. Staatsinst.) ROGOWSKI.

L. J. Burrage, Eine verbesserte Methode fiir die Bestimmung von Isothermen durch 
dic Eetentionstechnik. Die in C. 1931.1. 39 referierte Retentionstechnik wird verbessert. 
Vf. findet, daB die nach dieser Methode abgeleitetcn Desorptionsisothermen fiir H ,0  u. 
CC14 adsorbiert an Kohle u. Silicagel keine zusammćnhangende Kurve ergeben, sondern 
aus einzelnen rechtwinkligen Stufen bestehen. (J. physic. Chem. 37. 33—39. Jan. 
1933. London, King’s College.) P. L. Gu n t h e r .

L. J. Burrage, Diskontinuitaten beim Sorptioiisprozefl. Die Adsorptionsisothermen 
bestehen ebenso wie dic Desorptionsisothermen (vgl. vorst. Ref.) aus rechtwinkligen 
Stufen. Ein EinfluB des Komplexes CxOy auf die Adsorption wird festgestellt. (J. physic. 
Chem. 37. 41—45. Jan. 1933. London, King’s College.) P. L. Gu n t h e r .

Alad&r Buzśgh, Akolloidoktermeszettudomanyi jelentosege. Budapest 1931. (VII, 212 S.) 8°.
H.-R. Kruyt, Les colloides. Manuel dc chirnie colloidale. Paris: F. Alcan 1933, (329 S.)

Cart.: CO fr.

B. Anorganische Chemie.
E. Beri, F. Becker und W. Begerow, Beitrage zur Kenntnis des Bleikammer- 

prozesses. I I I .  ( ?) Synthese der Nitrosylschwefelsaure aus saurem Silbersulfat und Nitrosyl- 
bromid. (III. vgl. C. 1932. I I . 3453.) Die friiher (Z. angew. Chem. 23 [1910]. 2252) be- 
schriebene Darst. von Nitrosylschwefelsaure aus AgHSO* u. NOC1 wird unter An- 
wendung von NOBr statt NOC1 verbessert: Das aus KBr u. HN0S04 hergestellte, frisch 
dest. u. iiber P205 getrocknete NOBr wird zu dem mit CC14 iiberschichteten AgHSO., 
gegeben u. das Gemisch im zugeschmolzenen Bombenrohr mehrere Stdn. intensiv 
geschiittelt. Der von NOBr filtrierte Nd. wird, nach Trocknen iiber P205, zur Analyse 
mit H 20 2 in 02-Atniosphare 1 Stde. geschiittelt, u. seine Zus. aus dem entstandenen 
AgBr u. der S04"-Best. (mit BaCl,) u. N2-Bcst. (nach A r n d  in MgCl2-haltiger Lsg.) 
nach Verdiinnen im MeBkolben auf 500 ccm ermittelt. Es ergibt sich, daB der Umsatz 
nach:
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s ° , < o a k +  N0Br =  S0’< 0 N 0  +  AeBr
.OH  , XTrm____ciri /O H

stattgefundcn u. naliezu 100% der Rk.-Teilnehmer erfaCt hat. Damit ist in Uberein
stimmung mit den spektrograph. Unterss. von H an t zsc h  u. B e r g e r  (C. 1930. II. 
2112) die Nitrosoform fiir die Nitrosylschwefelsaure erwiesen. (Z. anorg. a Lig. Chem. 209. 
264—66. 13/12. 1932. Darmstadt, Techn. Hochsch., Chem.-Techn. u. Elektrochem. 
Inst.) R. K. M u l l e r .

Paul Harteck, Die Darstellung von HNO bzw. [HNO]n. Analog der Anlagerung 
von H-Atomen an 0 2 (C. 1932. II. 3211) bei der Temp. der fl. Luft verlauft auch die 
Anlagerung an NO u. liefert ais faCbares Rk.-Prod. [HNO]n. Ala Zwischenprod. wird 
HNO angenommen, das auch sebon in der Kinetik der NH3-Oxydation (C. 1927- I. 
1545; 1930. II. 2736) u. neuerdings beim BleikammerprozeB angenommen wurde. — 
Es bieibt offen, ob die Rk. im freien Gasraum im DreierstoB oder an der Wand ver- 
laiaft, wahrend bei der Einw. von O-Atomen auf NH3 dieselbe Substanz sicher im 
freien Gasraum entsteht (C. 1930. II. 3235). Bei der Temp. der fl. Luft bildet sie 
einen hellgelben t)berzug an der Wand des AusfriergefaCes, der sich mit heftigcr 
Explosion zersetzt. Bei Ver\vendung eines AusfriergefaBes von 70 mm Durchmesser 
mit nicht mehr ais 200 ccm NO bildet sich nur eine bei der Temp. der fl. Luft bestandige, 
dunne Schicht des Rk.-Prod. Beim Auftauen von — 95° bis Zimmertemp. zersetzt 
sich die Substanz unter Abgabe von 20 Gew.-% N20 u. 0,3% vielleicht okkludierten 
NO u. H2. Sie wandelt sich dabei in einen weiGcn, bei Zimmertemp. sublimierbaren 
hygroskop. Beschlag um. Gelegentlich auftretende Explosioncn geben H, u. NO. Die 
Elementaranalyse ergab unter Bcriicksichtigung der Feuchtigkeit u. der Zers. H : N : O 
etwa 1 :1 :1 . Die Analyse ergab 50—70% untersalpetrige Saure u. Nitramid. — Vf. 
befiirwortet fiir untersalpetrige Saure u. Nitramid die Formulierung von H an t zsc h  

(C. 1897. II. 282) ais syn- u. anti-Diazoform, da beim Auftauen von —95 bis —20° 
eine Umwandlung von [HNO]n in NH2-NO, unwahrscheinlich erscheint. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 66. 423—26. 1/3. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physik. 
Chemie u. Elektrochemie.) Go l d f in g e r .

G. P. Baxter und J. S. Thomas, Das Atomgewicht des Caesiums. B a x t e r  hatte 
1915 4 kg CsN03 aus Pollucit fraktioniert krystallisiert, ohne eine Spur des noch 
fehlenden Alkalielements zu finden. Ein Teil der unlóslichsten Fraktionen wird iiber 
das Perchlorat weiter gereinigt u. in Chlorid umgewandelt: es war spektroskop, frei 
von R b  u. K. Beim Schmelzen in H2, N2 u. in H 2 mit etwas HC1 ergibt sich dasselbe 
At.-Gew.: aus CsCl: Ag 132,91, also hóher, ais man fruher gefunden hat, aber in t)ber- 
einstimmung mit massenspektrograph. Messungen (132,917 u. 132,904). (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 858—59. Febr. 1933. Cambridge, Mass., Harvard Univ., Ć o o l id g e  
Mem. Lab.) W . A. R o t h .

Hans Trapp, Beitrag zur Kennlnis der Doppel verbindungen des Zirkonsulfates. 
99,8%ig. bas. Zr(S04)2 mit dem Molverhaltnis Zr02: S03: H20 =  1: 0,71: 3,83 liefert 
in 30%ig. H 2S04 auf dem Wasserbade gel. u. mit dem erreehneten UberschuC an H2S04 
u. der aąuiyalenten Menge FeSO.j bzw. ZnS04 versetzt, beim Eindampfen Krystalle, 
die die molare Zus. Zr02: FeO: SOa: H20 =  1: 1,05: 3,23: 6,32 bzw. Zr02: ZnO: S03: 
H20 =  1: 1,02: 3,39: 6,59 aufweisen, also Doppelverbb. der Formel Zr02-Fe0(Zn0)- 
(S03)3- 6 H„0 mit einem geringen Geh. an Mutterlauge darstellen. Diese Verbb. sind 
in W. unter teilweiser Zers. 1., auch H 2S04 hoherer Konz. wirkt zers. ein. Die wss. Lsgg. 
des Fe-Zr-Sulfats haben eine gegeniiber FeS04-Lsgg. mehr nach 01ivgriin hin- 
neigende Farbę. (Z. anorg. allg. Cliem. 209. 335—36. 13/12. 1932. Berlin-Charlotten- 
burg, Techn. Hochsch., Metallhiittenmann. Inst.) R. K. MULLER.

W. F. Jakób und B. Jeżowska, tJber die Elektroreduktion der Perrhenatsaure. 
(Vorl. Mitt.) Kaliumperrhenatlsg. in 6- bis 8-n. HC1 wurde an Pt-, platiniertcn Pt- 
u. glatten Pd-Kathoden bei konstanter Stromstarke reduziert. Die Stromausbeute ist 
schlecht, verhaltnismaBig am besten noch an Pd-Elektroden. Nach liingorer Elektro- 
lysendauer zeigt sich an einer Indicatorelektrode (gegen %-n. Kalomel gemessen) eine 
sprungartige Potcntialandenmg. Dio Lsg. verbraucht dann 2 Aquivalente KMn04 pro 
Aquivalent Re. In  Ggw. von K J  erfolgt der Potentialsprung bei Yerbrauch von
2 Stromaquivalcnten. Aus beiden Tatsachen folgt fiir den Vorgang die Gleichung 
Re' 11 + 2 0  =  Rev. Die Red. ist auch mit K J  in HC1 in der Kalte durchfiihrbar. 
Aus der Lsg. werden gelblichgrune Krystalle K 2[Re(OH)2Clp] ausgeschieden. Dieses 
Salz verbraucht zur Oxydation 2 Aquivalente KJVIn04 u. 1 Aquivalent K J  zur Red. 
in h. HCl-Lsg. zu ReIV; Rhodanidc des Rcv sind griin u. in A. 1., Alkalien fallen schwarzes,
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an der Luft sich oxydierendes ReO(OH)3-x H 20. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66 . 461 
bis 462. 1/3. 1933. Lwów [Lemberg], T. H., Inst. f. anorgan. Chem.) G o l d f in g e r .

B. Bogitch, Ober die Reduktion und Oxydation von Mangansilicaten. Beim 
Schmelzen eines Gemisches von Si02 oder von Natriumsilicat mit Mn304 zers. sich 
diescs im Augenblick des Schmelzens unter Entw. von 0„. Wahrend der Abkiihlung 
verbindet sich der Sauerstoff in der Glasmasse wieder mit Mn. Die 02-Menge ist ab- 
hangig von der Hohe der Temp. u. der Dauer des Erhitzens. Bei groBem Mn-Geh. wird 
in Na-Silicaten das Mn bei Tempp. oberhalb 200° an der Luft leicht oxydiert; ein Na- 
Silicat mit 49,5% MnO z. B. nimmt feingepulvert bei 300° in 15 Min. etwa l °/0 0 2 auf; 
in Na-freien Silicaten erfolgt die Osydation erst bei Tempp. iiber 900°. —  Na-Silicate 
werden mit Mn30 4 bei 1250— 1300° in N2-02-Gemischen verschiedenen 0 2-Geh. bis zur 
Erreichung eines Gleichgewichtes geschmolzen. Der 0 2-Geh. wird durch Red. mit H 2 
oder mit C ermittelt. Das 02-reichsto Silicat —  in reinem 0 2 geschmolzen — enthalt 
nur l ,6°/o 0 2, bezogen auf MnO (Mn30 4 enthalt 7,5°/0 0 2, bezogen auf MnO); in Luft 
geschmolzene Gemische enthalten rund 1% 0 2. Der 0 2-Geh. ist um so geringer, je 
niedriger der Mn-Geh. ist. Betragt der 0 2-Geh. iiber 0,1% des Silieats, dann sind die 
Schmelzen schwarz, bei 0 2-Gehb. zwischen 0,1 u. 0,01% violett. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 196. 414— 16. 6/2. 1933.) L o re n z .

F. Rosenblatt und A. Schleede, Ober den planen Bau der Platin-(2)-komplexe. 
Es wird das von D r e w , P in k a r d , W a r d l a w , Cox (C. 1932. II . 1407. 1408) be- 
scliriebene dritte isomere Dichlorodiamminplatin, Pt(NH3)2Cl2 durch gleichzeitiges 
Auskrystallisieren der cis- u. trans-Verb. dargestellt, wobei die leichter 1. cis-Verb. 
zum gróBten Teil in der Muttorlauge gelost bleibt. Das Krystallgitter ist nach D e b y e - 
Aufnahmen verscliieden sowohl von dem der trans- wie der cis-Form, nach mehr- 
maligem Umkrystalhsieren erhiilt man jedoch die trans-Verb., wie DEBYE-Diagramm 
u. chem. Rkk. ergeben. Vff. nehmen an, daB in dem neuen Isomeren kein wirkhches 
Isomeres sondem nur eine besondere Krystallstruktur aus trans- mit geringen Mengen 
cis-Verb. vorliegt. (Naturwiss. 21. 178. 24/2. 1933. Leipzig, Chem. Labor. d. 
U niv.) L e y s e r .

C. Mineralogische und geologische Chemie,
Helmut stiitzel, Ober graphische Darstellung von Kryslalltrachten. Die Krystall- 

trachten kónnen durch die Werte ihrer relativen Żentraldistanz fiir 2, 3 oder 4 Flachen 
in einfachen, Dreiecks- u. Quadrat- oder rechtwinkligen Achsendiagrammen aufgetragen 
werden. Es lassen sich so, wie am Beispiel des Orthoklas u. Titanit gezeigt wird, die 
Traehten in Abhangigkeit von den Bildungsbedingungen auf einfache Art u. Weise 
miteinander yergleichen. (Zbl. Minerał., Geol. Paliiont., Abt. A. 1933. 52— 58. Bonn, 
Mineralog. Inst. d. Univ.) ENSZLIN.

J. Garrido, Beiłrag zur Kenntnis des Systems Bi-Te-S. Der Oruetit. Yf. unter
sucht róntgenograph. Proben von Oruetit, dem nach Pij?a  d e  R u b ie s  (An. Soc. 
espafi. Eisica Quim. 19 [1921]. 347) etwa die Formel Bi8TeS,, zukommt im Gegensatz 
zu den sonst bekannten Verbb. Bi2X 3 (X  =  S, Te). Nach den Diagrammen stellt 
Oruetit ein eutekt. Gemiscb verschiedener Verbb. mit freiem Bi dar. Im  B r a g g - 
Diagramm wird eine regelmaBige Anordnung mit einem Netzabstand von 13,24 A 
gefunden. Vf. yermutet, daB hier Epitaxie vorliegt, iihnlich wie im Ealle Staurolith- 
Disthen. (An. Soc. espafi. Eisica Quim. 31. 99—102. Febr. 1933. Madrid, Nat. Inst. f. 
Physik u. Chemie.) R . K. M u l l e r .

R. E. Stevens, Die Verwitterung des Pyrits zu Pyrrhotit durch Alkalisulfidlósungen. 
Bei der Behandlung des Pyrits mit Na2S-Lsg. oder Schmelzen bei erhohter Temp. ent- 
steht Pyrrhotit neben Polysulfidlsgg. nach der Formel: •

x FeS2 + Na2S ^  Na,S(x + i) + x FeS.
Das bei dieser Rk. gebildete FeS lóst sich zum kleinen Teil in der Polysulfidlsg. ais 
Koli. unter tiefer dunkelgriiner Farbung. Die Loslichkeit des FeS in Sulfidlsg. betragt
0,055 g FeS/1 u. in der Polysulfidlsg. 0,11 g FeS/1. Die kolloidale Lsg. kann durch 
Zugabo yon BaCl2, (NH4)2C20,„ NH.,C1, NaCl, Na2B.,07, KC1, K J, Na2C03, Na„S04, 
Na2S203, Na2S03, MgCl2 u. (NH4)2C03 geflockt werden. Der bei den Umsetzungen 
entstandene Pyrrhotit hat hesagonale Krystallform. NaSH reagiert weder mit Pyrit 
noch mit Pyrrhotit. Letzterer ist in der Natur bei hohen Tempp. u. Drucken entstanden. 
Die hydrothermale Bldg. dieser beiden Sulfide wird durch die Gleichung

FeS + Na2S2 5— FeS2 + Na2S
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ausgedriickt, woraus liervorgeht, daB fur dic Bldg. von Pyrit ein UberschuB yon Poly- 
sulfid erforderlich ist. (Econ. Geol. 28. 1—19. Jan.-Febr. 1933. Washington, U. S., 
Geol. Survey.) E n s z l in .

N. Sundius, Uber die Mischungslucken zwisehen Anthophyllit-Gedrit, Cummingtonit- 
Grunerit und Tremolit-Aktinolith. Die Ca-armen monoklinen u. rhomb. sesquioxyd- 
armen Amphibole bilden ein System Fe(Mn)Si03-MgSi03 mit begrenzter Misehbarkeit 
der Komponenten. Die Mischungslucke ist jedoch sehr klein. Sie betriigt 2 hochstens
3 Mol-°/o MgSi03. Die scsquioxydreieheren rhomb. Amphibole (Gedrite) gehen weiter 
nach der FeSi03-Seite hin, aber auch hier zeigt sich zwisehen den rhomb. u. mono
klinen Gliedem eine Mischungslucke von 6—9 Mol-% A120 3 + Fe203. Bei einem Geh. 
iiber 6—9 Mol-°/0 Fe203 + A1„0 3 gehen die monoklinen Amphibole in die rhomb. 
Modifikation iiber. Die Mischungslucke zwisehen den Ca-armen Amphibolen u. den 
Strahlsteinen ist sehr weit. Die obere Grenze des CaO-Geh. der Anthophyllite ist etwa 
2 Mol-%, wahrend die untere Grenze der Tremolite bis 23,2 Mol-°/o betriigt. Ob der 
CaO-Geh. der Mn-reichen Anthophyllite hoher ais 2 Mol-°/0 ist, konnte nicht einwand- 
frei entschieden werden. (Minerał, petrogr. Mitt. [Abt. B d. Z. Kristallogr., Minerał. 
Potrogr.] 43. 422—40. 1933. Stockholm, Geol. Landesanstalt.) E n s z l in .

Robert Herzenberg, Gumucionit, eine neue arsenkaltige Varietat der Schalenblende. 
Auf dem Yerwerfungsgang Rcggis von Llallagua wurde ein nierenfórmiges, liimbeer- 
farbenes Minerał gefunden, welches dem Finder zu Ehren G-umucionit benannt wurdc. 
Das Minerał ist eine durch Arsensulfid gefarbte Schalenblende. D. 3,76, Hartę iiber 4. 
Es ist ais Spalten u. Hohlraume fiillendes Minerał die jungste Ausscheidung. Zus. 
64,73% Zn, 32,75% S, 0,64% As, 0,27% Fe, Spur Cd, 1,28% W. u. 0,52% Unl. (Zbl. 
Minerał., Geol. Paliiont., Abt. A. 1933. 77—78. Oruro, Boliyien.) E n s z l in .

Caillśre, Uber einen faserigen Sepiolitli aus Madagaskar. Ein braungefarbtes, 
faseriges Minerał aus den Glimmerlagern yon Ampandrandaya (Madagaskar) ist nach 
der Analyse ein Sepiolith der Formel H 8Mg2Si3012. D. 2,08, n =  1,4997. Nach Er
hitzen auf 1100° ist D. 2,78 u. n =  1,59. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 196. 416— 18. 
6/2. 1933.) L o r e n z .

Franz Angel, Spodumen und Beryli aus den Pegmatiten von St. Radegund bei Oraz. 
(Sammelmitt.) Der Spodumen hat die Hartę 6—7. D .I4 3,216. Lichtbrechung a 1,663, 
p 1,668 u. y =  1,679. Zus. 63,21 Si02, 26,92 A1203, 1,58 A120 3, Spuren MgO, CaO, MnO,
1,16 Na20, 0,52 K 20, 5,83 Li„0, 0,77 H 20+. (Minerał, petrogr. Mitt. [Abt. B d. Z. 
Kristallogr., Minerał. Petrogr.] 43. 441—46. 1933. Graz, Mineralog.-petrograph. 
Inst. d. Univ.) E n s z l in .

Leo Koch, Zur Charakteristik der tertiaren Eruptivgesteinsvorkommen der Hocheifel. 
Die tertiaren Basaltgesteine der Hocheifel, dereń Unters. gegeniiber den diluvialen 
ErguBgesteinen yemachlassigt wurde, werden neu makroskop. u. mkr. untersucht, 
wobei dio Unterss. yon Y o g e l s a n g  (Z. dtsch. geol. Ges. 42. 1—57) bestatigt werden. 
Homblende u. Biotit haben wesentlichen Anteil am Mineralbestand der basalt. Ge- 
steine. Hauyn wird haufig ebenfalls in ihnen festgestellt. Weiter konnte ein lam- 
prophyr. Ganggestein festgestellt werden. Die yulkan. Gesteine sind meist ais Schlote 
ausgebildet. (Zbl. Minerał., Geol. Paliiont., Abt. A. 1933. 59— 73. Koln, Geolog. 
Mineralog. Inst. d. Univ.) ENSZLIN.

Julius Holzner, Beitrage zur Kenntnis der varistischen Oesteins- und Mineral- 
provinz im Lahn-Dillgebiet. 2. Uber den Stilpwmelan von Grube Theodor (Lahngebiet) 
und einen beim Trennen mit Clericilosung auftretenden Basenauslausch. Auf der Grube 
Theodor kommt Stilpnomelan ais Gangfullung im Griineisenstein u. ais Bestandteil des 
letzteren vor. Bei der Trennung des Stilpnomelan yon den anderen Mineralien mit 
CLERici-Lsg. wurden die yorhandenen Alkalien bis auf einen kleinen, aber gleich- 
bleibenden Anteil durch Tl ersetzt, wodureh die D. des Minerals betrachtlich erhóht 
wird. Da das Tl beim AufsohluB mit Soda fliichtig ist, wird es im Analysengang nicht 
gefunden. Da der durch Tl nicht ersetzte Anteil der Alkalien zu einer stóchiometr. 
Formel fiihrt, wird yermutet, daB die ersetzbaren Alkalien adsorptiy gebunden sind. 
Wasserbestst. durch Feststellung des Gliihyerlustes im O- u. N-Strom ergaben keine 
eindeutigen Ergebnisse. Durch Aufnahme von Tl in den Stilpnomelan wird Licht
brechung u. Doppelbrechung erhoht. Aus dem Keratophyrsehalstein der Grube Kónigs- 
zug wird ein radialstrahliges rotes Minerał von glimmeriihnlichem opt. Yerh. u. Chemis- 
mus beschrieben, welches mit CLERICI-Lsg. ebenfalls Alkalien, wenn auch in geringerem 
MaBe austauscht. (Neues Jb. Minerał., Geol., Paliiont. Abt. A. Beilage Bd. 66. 213—25. 
27/1. 1933. GieBen, Inst. f. Mineralogie u. Petrographie.) E n s z l in .
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Alfred L. Anderson, Ursprung der Olimmerpegmatitlagerstdtten von Latali County> 
Idaho. Die Glimmerpegmatite wurden durch wiederholtes Eindringen von Magmen- 
bcstandteilen in einen Schriftgranit aus (Juarz u. Mikroklin gebildet. Der Mikroklin 
geht in Orthoklaa uber. In  diesen Pegmatit drangen h. Magmenbestandteile aus grOBeren 
Tiefen ein u. reagierten mit dem festen Gestein unter Verdrangung der Mineralien 
durch neue Mineralien, insbesondere der sclteneren u. gut krystallisierten. Dann wurde 
der Mikroklin, sowie ein Teil des Quarzes durch Albit ycrdrangt. Ais naehstes Stadium 
tritt eine Muskoritisicrung in groBen Krystallplatten unter Verdrangung aller alteren 
Mineralien ein. Ais letztes werden die Mineralien Turmalin, Beryli u. Granat ab- 
geschieden. (Econ. Geol. 28. 41—58. Jan.-Febr. 1933. Moscow, Idaho, Univ.) E n s z l in .

F. Wienert, Die Bildung des Martits und anderer Eisenoxyde in sidcritischen Erzen 
aus Marąuettedislrikl, Michigan. Zur besseren Best. der Erzkomponenten werden die 
Anschliffe kurze Zcit auf Rotglut erhitzt, wobei der Eisenspat abróstet u. dadurch opak 
wird. So kann er sicherer yon den Gangarten unterschieden werden. Bei diesem Rósten 
iiberzieht sieli der Magnetit oberflachlich mit einer Fe203-Haut, wahrend Hiimatit u. 
Martit nicht angegriffen werden. Magnetit ist das alteste Eisenoxyd, wobei ein Teil 
gleichzeitig mit Siderit u. Quarz abgeschieden wurde. Die Yerdriingung des Magnetits 
durch Martit rund um die Krystallkorner wurde durch absteigende Lsgg. von oben 
nach unten hervorgerufen. In  der nachfolgenden Periode wurde Siderit zu krystalli- 
siertem Magnetit-Martit zers. unter Bldg. von sehwarzbraunem Erz. Die letzte Ver- 
witterungsphase zers. Siderit zu Eisenoxydhydraten, wie Goethit unter Bldg. rotbrauner 
Erze. (Econ. Geol. 28. 68—74. Jan.-Febr. 1933.) E n s z l in .

Katharine Fowler-Lunn, Hamatiteisenerze von Sierra Leone, Westafrika. In  dem 
Centralschiefergiirtel von Sierra Leone wurden Hiimatiterze gefunden, welche einen 
Vorrat von yielen Millionen Tonnen aufweisen. Der Zus. nach handelt es sich um hoch- 
wertige Erze mit 89,73°/0 Fe203, l,44°/0 A1203, 0,02°/„ MnO, 0,08°/o Ti02, 2,50°/o Si02,
0,04% P20 3 u. 0,02°/o Ś. Der Abbau diirfte nicht schwierig sein, aber die Lager sind 
bis jetzt vollkommen unentwickelt. (Econ. Geol. 28. 59—67. Jan.-Febr. 1933.) E n s z .

C. B. E. Douglas, Oediegen Haarsilber: Bemerkungen uber seine Bildung und 
mogliche Bedeutung. Durch synthet. Verss. wurde festgestellt, daB das Haarsilber aus 
Silberglanz therm. unter Wegfuhr des S entstehen kann u. daB diese Rk. bereits bei 
maBigen Tempp. (125— 135°) erhebliche Geschwindigkeit hat. Mkr. konnte bei diesen 
Tempp. bereits nach 2 Tagen Haarsilber nachgewiesen werden. In der Natur kónnen 
alle die Rkk. zu Haarsilber fuhren, welche dem Ag2S einen Teil oder den ganzen S 
wegnehmen, ohne das Ag zu lósen. (Buli. Instn. Min. Metallurgy 1933. Nr. 341. 1— 5. 
Febr. Sep.) E n s z l in .

D. Organische Chemie.
Hans Meerwein, U be?- Borfluoridverbindungen und die Verwendung des Bor- 

fluorids fiir Synthesen. (Vorl. Mitt.) (8. Mitt. uber Eigenschaflsanderungen chemisclier 
Verbindungen durch Komplexbildung; 7. vgl. C. 1932. I I .  694.) Im  Hinblick auf ander- 
weitige Veróffentlichungen uber Molekiilverbb. des BF3 wird das sohon friiher (C. 1927.
I I .  896. 1930. II . 1963) in Angriff genommene Gebiet abgegrenzt. Es gelang (mit 
W. Pannwitz) die Darst. des Borfluoriddihydrats, BF3-2H20, Kp.x 46°, E. 4,6—5°,
D .19,84 1,6319, no10’6 =  1,317 68, durch Einleiten von 1 Mol BF3 in 2 Mol H 20. Die 
Verb. ist stark sauer, lóst Metalle, Oxyde u. Carbonate, zers. Diazoessigester explosions- 
artig, addicrt sich an Olefine u. gibt Salze mit Dioxan, BF3-2 H 20-C4H802, F. 142°, 
u. Cineol, BF3- 2 H,0- (CłclH lsO)2, F. 59,5—61°. In der Kalte laBt sich ein nicht unzers. 
destillierbares Monohydrat, BF3'H 20, E. 5,4— 6°, darstellen. — Alin liche Eigg. besitzen 
die analog darstellbaren Dialkoholate ((die Zahlen hinter den Kpp. bezeichrien D.20. 
u. nuć): BF3-2CH3OH, Kp .4 58—59°, 1,3115, 1,307 02 (19°); BF3-2 C Ą O H , 
Kp.I 5 51— 52°, 1,1638, 1,334 44 (19,7°); BF3-2 n-C3H 7OH, K p .2 56°, 1,1059, 1,361 50 
(20°); BF3• 2 n-GiHgOH, Kp .3 64—65°, 1,0442, 1,373 17 (20,2»); j3F3-2 CH2OH-CH2Cl, 
Kp .2 59°, 1,4009, 1,408 41 (17°); BF3-CH2OH—CH2OH, F. 40—42», zers. sich bei der 
Dest. Die Lsgg. in Nitrobenzol leiten den elektr. Strom. Die BF3- Verbb. der sek. Alko- 
hole zerfallen bei der Dest. in BF3-2 H20 u. Olefine, die zum Teil polymerisiert wrerden. 
Dio Monoalkoliolate, BF3-ROH, sind nicht unzers. destillierbar. Salze von der Formel 
BF3-ROMe' konnen aus BF3 u. Alkalialkoholaten dargestellt werden. — Von organ. 
Siiuren gibt es 2 Verbindungsreihen: BF3-2RCOOH u. BF3-RCOOH (die Angaben 
des D. R. P. 551 513; C. 1932. II . 1834 sind gróBtenteils unrichtig). Die ersteren sind 
fl., die zweiten fest. Die Bestandigkeit nimmt mit zunehmender Starkę der Siiure ab:
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die Mol.-Verb. der il/cmoehloressigsaure gibt schon bei 80° BF3 ab, Z)ichloressigsaure 
vereinigt sich erst bei — 15° mit BF3, 2Yichloressigsaure gibt keine Verb. — Aceł- 
anhydrid yereinigfc sich in der Kalte mit BF3 zu der krystallin. Borfluoridverb. des Di- 
acetessigsaureanhydrids, C12H u O,B3Fl), F. 192—193° (nicht, wic BOWLUS u. N i e u w - 
IjAND, C. 1931. II. 3096, meinen, zur Verb. des Acetanhydrids). Mit H. Maier-Htiser 
wurdc folgendo Rk.-Folge gefunden: 5 (CH3C0)20 + 7 BF3— >- (CH3C0)2CHC0-0- 
CO • CH(COCH3)2 • 3 BF3 -(- 4 CH3-COOH-BF3. Die Verb. zerfallt beim Erwarmen mit 
W. glatt in C02 u. Acelylaceton. Mit D. Vossen konnte gezeigt werden, daB beim 
Propicm-, Butter- u. Isobultersaureanhydrid die Bldg. von Momacylfettsdureanhydriden, 
R-CQ-CH(R)-CO-0-CO-CH(R)-COR-3BF3 iiberwiegt, so daB die Spaltung vor- 
wiegend Monoketone, neben wenig /S-Diketonen liefert. — Dio mit BF3 eintretenden 
Rkk. ahneln den AlCl3-Synthesen der Ketone, nur daB, infolge der Anwendung von 
Sauren, Estern oder Anhydriden, an Stelle von HC1 die BF3-Verbb. des W., der. Alkohole 
u. der organ. Sauren abgespalten werden. So gibt Toluol, Anisol u. Plienol mit Acet- 
anhydrid recht glatt die entsprechend substituierten Acetophenone, Athylidendiacetat 
hefert mit Anisol tx,a.-Dianisyldłhan, wahrend aus Phenol u. Eg. bzw. Essigester p-Oxy- 
acetophenon in  sehr guter Ausbeute entsteht. Auch solche, njur schlecht oder gar nicht 
mit A1C13 zu bewerkstelhgenden Kondensationen, wie die von Aceianhydrid mit Aceto- 
phenon zu Benzoylaccton (85%), mit Cyclohezanon zu 2-Acetylcyclohexanon (56%) 11 • 
mit Benzalaceton zu Benzalacctylacelon yerlaufen mit BF3 ohne Schwierigkeit. — SchlieB- 
lich wird auf die Vorteile der Anwendung von BF3 zum Studium gewisser Isomeri- 
sationen (Benzidinumlagerung, Umlagerung yon Diazoaminobcnzol in Aminoazobenzol, 
von Phenylacotat in p-Oxyacetophenon u. BECKMANNsche Umlagerung der Oxime) 
hingewiesen, die mit D. Kastner bearbeitct werden. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 411 
bis 414. 1/3. 1933. Marburg, Chem. Inst.) B e r s in .

P. Petrenko-Kritschenko, Uber das Oeselz der Periodizital. V II. Mitt. nach 
Verss. von M. Gorocholinskaja und A. Trozenko: Uber die Aktimtdt der Verbindungen 
mit gleicliartigen und verschiedenarligen Siibsłituenten. (VI. vgl. C. 1931. I I . 560.) Im 
Gegensatz zu den fruheren Ergebnissen des Vf. bildet die Aktivitatsveranderung in 
der Reihe C2Hr,Cl, CH2C12, CHC13, CCI.i bei der Rk. mit Natriumdampf nach H a r t e l  u. 
P o la n y i  (0. 1931. I. 1876) keine period. Kurve, sondern eine aufsteigende Gerade, 
was vom Vf. auf die von diesen Autoren gewiihlten abnormen Bedingungen zuriick- 
gefiihrt wird. DaB auch das Dipolmoment der chlorierten Methane kontinuierlich mit 
der Cl-Zahl abnimmt, bcgriindet Vf. mit dem Fehlen von Beziehungcn zwischen Dipol
moment u. Aktivitat homoopolarer Verbb. —  Vf. untersueht die Aktivitat der Methan- 
halogenide, die an den Knickpunkten der Aktivitatskurven stehen, im Vergleich mit 
Deriw. mit yerschiedenen Substituenten, aber gleichem Substitutionsgrad. Die friiher 
(C. 1930. I I . 3257) gegebenen Aktivitatskurven fiir starkę u. schwache Alkalien fallen 
beim Ubergang yon Mono- zu Dideriyy. zusammen. Die Knickpunkte der beiden 
Kurven fur CHX3 u. CX4 sind spiegelbildlich zueinander. Die Verbb. mit ungleich- 
artigen Substituenten sind reaktiver ais die mit gleichartigen, im Maximum der Kurvo 
(Rk. von CH3 mit starken Alkalien) kehren sich die Verhilltnisse um. Wenn eine Rk. 
an einem Minimum der Kurve liegt, so erhoht sich die Konstantę beim Ubergang von 
CHC13 z u  CHCloJ (mit Benzylamin) u. von CCI., in CC13J  (mit NaOH). Umgekehrt 
ist es bei Rkk., die an Kurvenmaxima liegen. Bei der Einw. yerscliiedener Reagenzien 
auf CH2C12 u . einige Brom- u. Jodderiw. des Methans zeigten die Konstanten ununter- 
brochones Fallen. Vf. nimmt an, daB infolge der geringen Zahl der Chloratome im 
CH2C12 u. der geringen Haftfestigkeit von Brom u. Jod alle Halogenatome zugleich 
abgespalten werden. — Periodizitat zeigte sich auch bei der Reihe: Benzylamin + Chlor- 
methyl (Rk. unterhalb 90°), Methylenchlorid (150°), Chlf. (200°), Tetrachlorkohlenstoff 
(150°). Auch mit Natronlauge sind die Tempp. <  90°, 90°, <  70°, 90°, auf die erhitzt 
werden muBte, um geeignete Geschwindigkeiten zu erhalten. Analog zeigt sich der 
Harnstoff weniger reakt. bei der Hydrolyse ais Acetamid u. Formamid; die Hydrolysen- 
konstante des Harnstoffs steigt ununterbrochen an (alkal. u. sauer). (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 66. 194—97. 1/2. 1933.) B e rg m a n n .

Donald D. CoJfman, Charles M. Blair und Henry R. Henze, Die Zahl der 
slrukturisomeren Kolilenuiasserstoffe der Aceiylenreihe. Die Acetylenhomologen werden 
in zwei Klassen geteilt: R-C=C-H u. R  • Ci-“ C ■ R'. Die Zahl der Angehorigen der 
ersten Klasse mit N  Kohlenstoffatomen ist naturlich gleich der Zahl Tn—2. aller Alkyl- 
]’adikale mit N  —  2 C-Atomen, die von H e n ze  u . B l a i r  (C. 1931. II. 1997) angegeben 
worden ist. Die Zahl der Angehorigen der zweiten Klasse mit N  C-Atomen ist gleich
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der Zahl aller Móglichkeiten der gleiclizeitigen Kombination von R  u. R ' mit dem 
Aeetylenskelett, wobei dio C-Zahl der Reste R  u. R ' zusammen N  sein mu£S. Dabei 
konnen R  u. R ' (a) ungleiclic C-Zahl liaben oder (b) gleiehe, wobei letzterenfalls R  u. R ' 
8trukturversehieden u. strukturgleich sein konnen. Typ b ist unmoglich, wenn N  
ungerade ist. Die Gesamtzahl dieser zweiten Klasse ist bei ungerader C-Zahl: 

T(N—3\ +  T2 T(N — i) +  . . .  +  T(N —  3)/2 T(N — 1)/2, 
bei gerader C-Zahl

T(N — 3) + 2*2 T(N — i) + . . . +  T(X — 4)I2 Tn/2 + T(N — 2.w\1 +  T(N - 2)/2]/a 

Beide Rekursionsformeln sind endlich, die Zahl der Terme ist (N  — 3)/2 bzw. (N — 2)/2. 
Es wird die Gesamtzahl der Strukturisomeren mit 2—30 C-Atomen angegeben. (J. 
Amer. chem. Soc. 55. 252—53. Jan. 1933. Wilmington, Delaware, Austin, Texas.) B e rg . 
j®; Frank C. Whitmore und H. Milton Woodburn, Tertidre aliphatische Alkohole 
und Chloride mit n-Butylgruppen. Dimethylbutylcarbinol, C-H160. Aus Aceton u. 
Butyl-MgBr. Kp.,3S 139,4— 140,4°. Kp.is 53—53,5°. <Z42° =  0,8119, d™  =  0,8094, 
)1d2° =  1,4175. — Methyldthylbutylcarbinol, CaHlsO. Aus Methyliithylketon u. Butyl- 
MgBr. Kp .,32 160°, K p .15 65,5°, df*  =  0,8282, d™ =  0,8249, nD2° =  1,4279. — Me- 
thylpropylbutylcarbinol C9H ,0O. Aus Methylpropylketon. Kp .15 78,5—79,5°, Kp .,32 
178— 179°, di"0 =  0,8267, di2n — 0,8237, nn20 =  1,4327. — Methyldibutylcarbinol, 
C10H22O. Aus Essigester u. Butyl-MgBr. Kp .ł5 91,4—92,4°. d,20 =  0,8290, di25 =  0,8253, 
nn2° =  1,4341. — Didthylbutylcarbinol, C9H 20O. Aus Valeriansaureester u. Athyl-MgBr. 
Kp .,33 180—180,5°, Kp .15 76,5—77,5°, d™  =  0,8399, d425 =  0,8365, nD20 =  1,43 62. — 
Athylpropylbutylcarbinol, C10H 22O. Aus Athylpropylketon u. Butyl-MgBr. Kp.i5 88,8 
bis 89,6°, tf420 — 0,83 69, rf426 =  6,8337, nu20 =  1,43 78. — Alhyldibutylcarbinol, CnH 240. 
Aus Propionsaureester u. Butyl-MgBr. Ivp.15j5 102,6—103,6°, dt-° — 0,8376, d f i — 
0,8345, nn20 =  1,44 40. — Dipropylbutylcarbinol, CuHmO. Aus Valeriansaureester u. 
Propyl-MgBr. Kp .15 101,4—102,4°. d fa =  0,8351, <ż426 =  0,8319, nD20 =  1,43 90. — 
Propyldibutylcarbinol, C12H 20O. Aus Buttersiiureester u. Butyl-MgBr. ICp.16 113,6 
bis 114,2, cZ420 =  0,83 70, d426 =  0,8340, nu20 =  1,4419. — Tributylcarbinol, C13H 2SÓ. 
Aus Kolilensaurediathylester u. Butyl-MgBr bei 30°. Kp.ls 125,0°, <ź420 =  0,84 08, 
dtis — 0,8368, no20 =  1,44 34. —  Aus diesen Alkoholen wurden nach der Methode von 
H a ls e  (J. prakt. Chem. [2] 89 [1913]. 451) dio Chloride mit HCl-Gas bei 0° hergestellt. 
Gut destillierbar sind die Chlorido nur bei gutem Vakuum; Spuren HC1 katalysieren 
die Zers. Bei der Darst. treten oft tiefo Farbungen auf. Die Chloride sind in reinem 
Zustand sohr haltbar. Dimethylbutylchlormelhan, C7H 15C1. Kp .15l5 35,0— 35,5°, d420 — 
0,8698, cZ425 =  0,8661, nu20 =  1,4205. — Methyldthylbutylchlormethan, C8H 17C1. Kp .10 
55°, dt20 — 0,8764, d ^  =  0,8729, nu20 =  1,43 15. —  Methylpropylbutylchlormethan, 
C9H 19C1. Kp .14,5 70,8—71,4°, Ą 2° =  0,8723, rf420 =  0,8690, nD2° =  1,4349. — Didthyl- 
butylchlormethan, C0H 19C1. Ivp.3 46,0°, <i420 =  0,8856, d425 =  0,8822, nDs° =  1,4400. — 
Methyldibutylchlormethan, C10H2]C1. Kp .35 60,5°, rf420 =  0,87 07, rf425 =  0,8676, np2° =  
1,4382. — Athylpropylbutylchlormethan, C10H21C1. Kp .2 53— 54°, c?.,20 =  0,8804, d420 =
0,8773, nn2° =  1,4421. — Dipropylbutylchlormethan, CnH 23Cl. Kp.2,s 66,5—67,5°, 
d™  =  0,8743, d426 =  0,8715, iid20 =  1,44 30. — AthyWmtylchlormethan, CUH 23C1. 
Kp .2>75 69,5— 70,0°, di-0 =  0,8784, cż425 =  0,8756, nD2° =  1,4442. — Propyldibutyl- 
chlormethan, C12H25C1. Kp .3 78,8— 79,2°, tZ42° =  0,8736, d425 =  0,8715, nD2° =  1,4461. — 
Tributylchlormethan, C13H 27C1. Kp .2>5 91,5—92,5°, d420 =  0,8701, <Z425 =  0,8673, na20 =  
1,4480. — Bei der Dest. von Methylathylbutylcarbinol wurdo z. T. Octon erhalten, u. 
zwar eine Fraktion vom Kp .734 105— 108°, u. eine zweite vom Ivp.T31 119—121°. Ebenso 
entstand aus Methyldibutylcarbinol ein Decen vom ICp.739 162—164°, aus Tributyl- 
carbinolchlorid 5-Butylnonen-{4), Kp .1>2 60°, Kp .735 212,5—213°, d4S° =  0,7724, np20 =  
1,4392 ( Iw a n o w , C. 1925. I .  2072.). (J. Amer. chem. Soc. 55. 361—65. Jan. 1933. 
Pennsylvania, State Coli.) B e rg m a n n .

Frank C. Whitmore und W. L. Evers, Tertidre aliphatische Alkohole, die ein 
benachbartes tertidres Wasserstoffatom enthalten, die entsprechenden Chloride und Wasser- 
abspaltungsprodukte. (Vgl. C. 1933. I. 1757.) Unterss. iiber Umlagerungsrkk. machten 
eine Verbesserung der Kenntnisse iiber tert. Alkohole notwendig. Vff. beschreiben 
eine Anzahl Alkohole R-C(CH3) (OH)-CH(CH3)2 (I) (R =  C„Hr>, n-C3H7, n-C4H9 u. 
n-C5Hn ), in denen zwei benachbarte C-Atome tert. OH u. tert. H  enthalten. Die Ab- 
spaltung von H 20  nach der Jodmethode von H ib b e r t  liefert iiberwiegend Tetraalkyl- 
athylene u. Olefine, die unter Beteiligung der Gruppe R  entstanden sind, im ungefahren 
Verhaltnis 2:1; Anzeichen fiir eine Beteiligung des CH3 konnten nieht gefunden werden. 
Die den Alkoholen I  entsprechenden Chloride sind ungefahr ebenso bestiindig wie die
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friiher untersuchten Verbb. mit n-C3H7 statt CH(CH3)2; das tert. H-Atom hat also nur 
wenig EinfluB auf die Bestandigkeit. — Darst. der Carbinole I  durch Einw. von R-MgX 
auf Methylisopropylketon (aus Trimethylathylendibromid durch Hydrolyse u. Urn- 
lagerung; Kp .,33 91,5—92,3°, njr° =  1,3880). Chloride durch Einw. von HCl-Gas 
bei 0°. n ist nd20, D ist D.2®4. Methyldthylisopropylcarbinol, Kp .7 38—39°, Kp .14 44— 45°, 
Kp .,40 136—137°, 11 =  1,4287, D. 0,833 (auch aus Isopropyl-MgBr u. CH3-CO-C2H5). 
Gibt beim Kochen mit etwas J  2,3-Dimethylpenten-(2 u. 3), dio bei der Ozonspaltung 
Acetaldehyd, Aceton u. CH3 ■ CO ■ CH(CH3)2 hefern. Chlorid, Kp. 133— 138°. Methyl- 
propylisopropylcarbinol, Kp .6 42— 43°, n =  1,4300. Gibt 2,3-Dimethylhexen-(2 u. 3) 
(mit Ozon Propionaldehyd, Aceton, Methylisopropylketon u. Metliylpropylketon). 
Chlorid, Itp .12 41— 42°, n =  1,4350, D. 0,8869. Methylisopropylbutylcarbinol, Kp .5 56 
bis 57°, Kp .2 42®, n =  1,4365, D. 0,8395. Chlorid, Kp.s 54®, n =  1,4391, D .234 0,8809. 
Methylisopropyl-n-amylcarbinol, Kp.G 69—70®, n =  1,4380, D. 0,8401. Chlorid, Kp .3 53 
bis 55°, n =  1,4420, D. 0,8818. —■ n-Amylbromid, Kp .740 1 26,5— 128°. n-Buiylbromid, 
Kp .740 99—100®. — Methylathylketon, aus sek.-Butylalkoliol durch Dehydrierung mit 
Messingkatalysator, Kp .739 79—79,5“. —  2,3-Dimethylliepten-(2), aus Methylisopropyl
butylcarbinol, Kp .743 136,2— 136,8®, n =  1,4233, D. 0,742. Daneben 2,3-Dimelhyl- 
hepten-[3), Kp .740j5 138,4— 138,8®, n =  1,4250, D. 0,747. Das Gemisch der Olefine gibt 
mit Ozon Aceton, Methylisopropylketon u. Methylbutylketon (Semicarbazon, F. 117,5 bis 
118®). — 2,3-Dimetliylocten-(2) (Kp .733 158,4— 158,8®, n =  1,4280) u. 2,3-Dimethyl- 
octen-(3) (Kp.739 161,2—161,4°, n =  1,4290); Ozonspaltung des Gcmisches gibt Aceton, 
Methylisopropylketon, Valcralde.hyd (Ozim, F. 50,7—51,5°) u. Methyl-n-amylketon 
(Semicarbazon, F. 121— 122,5®). — Methylisopropylketonsemicarbazon, F. 113—114,5®. 
Methylpropylketonsemicarbazon, F. 105— 106®. (J. Amer. chem. Soc. 55. 812—16. Febr.
1933. Pennsylvania State College.) Ost e r t a g .

A. J. Kretów und N. N. Melnikow, Uber die ozydierenden Eigenschaften der 
halogenierten Nitromethane. (Vgl. C. 1929. I I . 2439.) Vf. untersucht die Einw. von 
Chlor- (I) u. Brompikrin (II) auf Alkalisulfide, -liydrosulfide u. -jodide. I I  wurde auch 
mit Thiophenol u. Thiokresol umgesetzt, wobei im wesentlichen dieselben Prodd. wie 
bei I  entstanden (1. e.). K J  reagiert unter N2 nach: 1. CBr3NO„ + 4 K J  — >- CJ4 + 
KNOo + 3 KBr; 2. 2 CBr3N02 + 6K J  — >- 3 + 2 CO„ + N. + “6 KBr; 3. 2 CBr3NO„
+ 6K J  — 3 J„ + 6 KBr + 2 CO + 2 NO, w‘ahrend S sy ts c h e w  (C. 1931. I. 2188) 
nur die Umsetzung nach 1. gefunden hatte. — K- u. Na-Sulfid reagieren nach:
4. 2 CX3NO„ + 3 Me2S — >- 3 S + N. + 2 CO„ + 6 MeX; 5. CX3NO„ + 2 Me2S — >■ 
CS, + 3MeX + MeN02; 6. 2 CX3NO„ + 3 Me„S — 3 S + 2 CO + 2 NO + 6 MeX; 
7. 2 CX3N02 + 3 Me,S — -> 2 COS + 6 MeX +"2 NO + S. Mit Hydrosulfid gibt I, 
wohl iiber (HS)3CNO"2, aufier den Prodd. der Rkk. 4—7 auch noch NH3 u. Spuren 
NH2OH. Die R k . yon R a y  u . Mitarbeitern (C. 1920. 1. 682.1922. I I I .  1226) wird von 
den Vff. ais seltener Ausnahmcfall betrachtet. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 202— 07.1932.) B e rs .

C. F. Gibbs, E. R. Łittmaiiu und C. S. Marvel, Quatemdre Ammoniumsalze 
aus halogenierten Alkyldimethylaminen. II. Die Polymerisalion von y-Halogenpropyl- 
dimelhylaminen. (I. vgl. LlTTMANN u . M a r v e l ,  C. 1930. I. 1308.) Amino vom Typ 
Br[CH2]n-N(CH3)2 reagieren intramolekular unter Bldg. von cycl. ąuaterniiren Salzen, 
wenn n == 4, 5 u .*6 (1. c.). KŃORR u. R o t h  (Ber. dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 1425) 
haben dem bei der Polymerisation von y-Chlorpropyldimethylamin (I) in wss. Lsg. 

entstehenden Prod. die Konst. I I  zugeschrieben. Vff. haben nun gefunden, daB diese 
Verb. deutlieh bas. ist u. einen Teil des Cl in nichtionogener Form enthalt, was mit 
Formel I I  nicht vereinbar ist. Vff. schlagen im Hinbliek auf neuere Arbeiten von 
C a r o th e r s  (vgl. C. 1931. I I .  1670) eino Formel I II  vor, die sowohl die ncueren Beob- 
achtungen iiber die Eigg. der Verb., ais auch die Bldg. der von K n o r r  u . R o t h  beob-

I  CIIjCl • CH, • CHj • N(CH3)j I I  [(CH3)jN<[c h j1> n (CHs)jjC1j

I I I  {C1[CH2]3.N(OH3)2[-[CHs]3-N(CH3)J]— [CHJ]3-N(CHs)2}cin-1

1Y {CH3:CH. CH! .N(CHs)s[-[CH,]3-N(CHs)3]-[CHs]3.N(CH8)2}BrJ1+1

achteten Zers.-Prodd. (Allyldimethylamin, Tetramethyltrimethylentriamin u. Diiso- 
propenylather) erklart. Aus dem Verhaltnis von niehtionogenem zu ionogenem Cl 
ergibt sich n =  12— 13, Mol.-Gew. ca. 1500. Beim Vers., das Mol.-Gew. durch Titration
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der Amingruppen zu crmitteln, wurde ca. 4000 gefunden. — y-Brompropyldimethylamin 
neigt ebenfalls zur Kettcnpolymerisation; das Polymere enthalt weniger Br ais das Aus- 
gangsmaterinl, u. entfiirbt KMnO,, u. Br; man muB also annehmen, daB auBer der 
Polymerisation HBr-Abspaltung erfolgt; das Polymere ist wahrsclieinlich ein Gemiseh 
aus dem Br-Analogen von 111 u. dem ungesatt. Polymeren IV. — y-Phenoxypropyl- 
dimethylamin, aus C0H5O • [CH2]3C1 u. (CH&NH, Kp .20 130—132®. 2 CnH 17ON2+ 
HjPtClj, F. 147° (aus verd. A.). y-Chlorpropyldimethylamin, Kp. 124— 126°, Pikrat, 
F. 105°. y-Brompropyldimethylamin, C5H 12NBr. Man dest. y-Phenoxypropyldimethyl- 
amin wiederholt mit HBr, bis die Dampftemp. 123—125° betragt. Kp .15 51°, Kp.c 34 
bis 35®, D.20., 1,231 2, nc20 =  1,4602. C5H12NBr + HBr. Krystalle aus absol. A. 
2 C5H12ŃBr + H,PtCl6, zers. sich langsam bei 125—130°. •— Polymeres y-Chlorpropyl- 
dimełhylamin (C6"H12NC1)X, durch 36-std. Erliitzen des Amins auf dem Dampfbad. 
Amorph (aus Methanol mit Athylacetat gefallt). F. 242—243° (Zers.). Chloraurat, 
F. 247—250°, Chloroplatinat, F. 275—280° (beides MaQUENNE-Błock). Die wss. Lsg. 
ist gegen Methylorange alkal. — Polymeres y-Brompropyldimethylamin. Das Amin 
wurde fiir sich u. in Lsg. bei Tempp. zwischen — 10° u. +100° polymerisiert; die Prodd. 
sind amorph, sehr liygroskop. u. schm. bei ca. 225—240® (teilweise Zers.). Die wss. Lsgg. 
sind alkal., entfarben Br u. KMnO,,. Das durch Fallung mit AgN03 erhaltene Nitrat 
enthalt Br u. nimmt bei Behandlung mit Bromwasser noch etwas Br auf. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 753—57. Febr. 1933. Urbana [111.], Univ.) Os t e r t a c .

Konrad Bernhauer und Karl Irrgang, Beitrage zur Synthese und Kenntnis von 
Polyenverbindungen. III. Mitt. Weitere Kondensationsprodukte des Crotonaldeliyds. 
(II. vgl. C. 1932. II. 2624.) Zwischen dem fruher beschriebenen Dihydro-o-tolylaldehyd 
u. dem ungeklarten Aldehyd vom Kp .12 97— 99® kommt in der Zwischenfraktion der 
Kondensationsprodd. des Crotonaldehyds noch ein Aldehyd vor, dessen Behandlung 
mit Silberoxyd p-Toluylsaure gab. Vff. geben folgendes Schema an, das ein neues 
Aufbauprinzip liydroaromat. Verbb. aus aliphat. darstellt:

CHS ' CH3

ÓH ÓH

c f  CH3 CH CHS

HCO CH y HOÓH CH Y

CH

ÓHO CHO

Vom 2-Vinylhexadienal-(l) sind eine Reihe geometr. Formeii moglich, von denen 
aber nur A zum RingschluB befiihigt ist. Vielleicht bewirken die ais Kondensations- 
mittel fiir Crotonaldehyd dienenden Basen eino Umwandlung in die „giinstige“ Form, 
was bei dem Paar Maleinester — y  Fumarester bekannt ist (Clemo u . G ra h a m , 
C. 1930. I. 3025) u. vielleicht auch bei natiirlichen Potyenen moglieh ist. (Biochem. Z. 
254. 434—37. 24/10. 1932. Prag, Deutsche Univ., Biochem. Abt. d. Chem. Lab.) BERp.

Charles D. Hurd und Charles L. Thomas, Die Beaktion von Keten mit aromatischen 
Aldehydem und ihre Bedeutung fiir die Perkinsche Beaktion. Nicht nur Diphenylketen 
kann mit Carbonylverbb. reagieren, sondern auch Keten setzt sich mit Benzaldehyd, 
Furfurol u. m-Nitrobenzaldehyd um, wenn man etwas wasserfreies K-Acetat zusetzt; 
es bilden sich dunkle, viscose Fil. /S-Lactone nach dem STAUDINGERschen Schema 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 41 [1908], 1355) bilden sich nur nebenher; vor allem entstehen 
die gemischten Anhydride von Essigsiiure mit Zimtsiture, Furfuracrylsaure u. m-Nitro- 
zimtsaure; es tritt also PERKlNsche Rk. ein. DaB |8-Laeton entsteht, ergibt sich aus 
der Tatsache, daB man aus dem Benzaldehyd- bzw. Furfurolprod. durch Erhitzen fiir 
sich oder mit W.-Dampf Styrol bzw. Furylathylen herausdest. kann, die nicht durch 
therm. Zers. der genannten Saureanhydride oder der zugrundeliegenden Sauren bei 
den gewahlten Bedingungen entstehen kónnen. m-Nitrostyrol koimte nicht sicher 
identifiziert werden. —  DaB die gemischten Anhydride sich bilden, wurde an den Rkk. 
der Umsetzungsprodd. festgestellt. Vff. haben die erwahnten Mischverbb. nach dem 
Verf. Ton HuED u. D u l l  (C. 1933. I .  757) aus Keten u. Zimtsaure bzw. Furfuracryl- 
saure in A. dargestellt; sie disproportionieren sich beim Dest. in symm. Anhydride, 
reagieren mit PC13 nach dem BESSONsehen Schema (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 125 
[1897]. 771):
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C6H5 • CHI-CH • CO • O • CO • CH3 + PC13 — >- C6H5 • CH=CH • COC1 +
CHjĆOCl + POCI

in 85% Ausbeute u. mit trockener Oxalsilure u. Py. nach der Gleichung:
CH3• CO • O • CO • C H =C H • C.,H30 + (COOH)2 — >- CH3COOH +

C,H30 • CH—CH • COÓH + CO + C02 
allerdhigs nicht immer glatt (das Zimtsaureanhydrid gab 90% des berechneten Gasvol., 
das m-Nitrozimtsaureanhydrid reagierte uberhaupt nicht). Die Umsetzungsprodd. von 
Keten u. den Aldehyden zeigten diese Rkk. Nacli der PCl3-Methode sind 50% des 
gemisehten Zimtsaure-Essigsaureanhydrids yorhanden, nach der Oxalsauremethode 
30 u. 59% des Furfuracrylsaurederiv. — Die gemisehten Saureanhydride entstehen 
wahrscheinhch iiber ein Oxyketen, das mit Keten nochmals unter Veresterung reagiert u. 
dann Allylyerschiebung erleidet:

Ar-CH , CHrCzO Ar-CH-CHiCnO Ar-CH-CHrteO Ar-CHrCH-CrO
II 1 — V  1 — V  1 — l
O H O—H O Ac OAc

Das erste Kondensationsprod. kami auch das Vorprod. des /S-Laetons sein. Letzteres 
kann nicht etwa die Vorstufe der gemisehten Anliydride sein, da die ^-Lactone sonst — 
was sie nicht kónnen — in ungesatt. Sauren sich uinlagern u. in dieser Form neuer- 
dings mit Keten reagieren mii B ten. An sich warc ais Primarprod. auch Benzoylacet- 
aldehyd móglich, aber aus ihm kónnten sich>weder die Anhydrido noch die Arylathylene 
bilden. Benzoylacetaldehyd wiirde nun dem von K a ln in  (C. 1929. II. 562) fiir die 
PERKINsche Synthese angenommenen Zwischenprod.

II—CO-C„H6 +  AcO—C— CH.j __  AcO—CH—CII2

ÓH *  OH CO-C9I I5
entsprechen; sem Niehtauftreten spricht gegen diese Formulierung. Weiter laBt letztere 
nicht yerstehen, warum Phthalsaureanhydrid oder Benzoylcyanid, die kein H-Atom 
me der Benzaldehyd enthalten, sich glatt mit Acetanhydrid u. K-Acetat umsetzen 
(G ab rie l u . M ichae l, Ber. dtsch. chem. Ges. 10 [1877]. 391; 11 [1878]. 1007; 
M u lle r , C. 1932. I. 815) u. warum Benzoylameisensaureester sich unter dem EinfluB 
von Basen mit Cyanessigester kondensiert (K oh le r u . Corsox, C. 1923. I I I .  1461). 
Vff. nehmen im AnschluB an M ichae l (Ber. dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 918) viel- 
melir an, daB die katalyt. wirkenden Basen nur die CH-Bindung in R 'CH 2-CO-X 
lockem u. so die Umsetzung mit aromat. Aldehyden zu Ar-CHOH-CHR-COX ermog- 
lichen. Die Bldg. des Oxyketens (ygl. oben) erscheint dann ais ganz analoger Vorgang, 
ebenso die Polymerisation yon Keten (vgl. nachst. Ref.), dio nicht zu Cyelobutandion, 
sondern yiel walirscheinlicher zu Acetylketcn fiihrt u. dann in einer Addition eines 
Ketenmol. an ein anderes nach dem Schema:

CO , CH =:C=0 CO-CH =C : O

CH2 H ' > ÓH3
besteht.

Y e r s u c h e .  Oemischles Anhydrid der Furylacryl- und Essigsaure, CsH804. Aus 
Keten u. Furfuracrylsaure in A. Scharf riechendes, yeranderliches Ol. — Oemischtes 
Anhydrid der Zimt- u. Essigsaure, CuH 10O3. Darst. u. Eigg. analog. — m-Nitrozimt- 
siiureanhydrid, C18H 120 ;N2. Aus dem Rk.-Prod. von m-Nitrobenzaldehyd u. Keten 
durch Erhitzen oder aus m-Nitrozimtsiiure u. sd. Acetanhydrid; F. 206°. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 275—83. Jan. 1933. Evanston, Illinois, Northwestern Uniy.) Berg.

Charles D. Hurd, Amos D. Sweet und Charles L. Thomas, Fliissiges Keien und 
Kelenpolymere. An fl. Keten wurden folgende Beobachtungen gemacht: Die Poly
merisation, die auch bei — 80° noch eintritt, kann durch Zusatz geringer Hydrochinon- 
mengen (1 mg auf 1 cem) yerzógert werden. Fl. Keten reagiert nicht mit Na oder 
K—Na-Legierung, mit Na-Amid in Toluol oder mit Isopren. Hingegen wirken Grig- 
NARDsche Reagenzien heftig ein, sogar noch bei — 78°; jedoch wurde nichts Definiertes 
isoliert. Tertiare Alltohole gaben mit fl. Keten glatt die entsprechenden Acetylderiyy.: 
terł. Butylalkoholessigsdureester, Kp. 96°, nc18’6 =  1,386; łert. Amylalkohólessigsaureester, 
Kp •747 123°, nn20 =  1,392. Bei der Ketendarst. aus Aceton bilden sich nebenher das 
Dimere u. Dehydracetsaure, fiir dereń Isoherung eine geeignete Vorr. angegeben wird: 
aus 100 1 Aceton wurden 200 g rohes Dimeres (Identifikation ais Aeetessigsaureanilid, 
F. 84°) u. 100 g hóher sd. Prodd. erhalten, die zu 2 Fiinfteln aus Dehydracetsaure 
bestanden. Dereń Bldg. aus dem Dimeren (Chick u. WlLSMORE, J. chem. Soc. London
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97 [1910]. 1987) erklart sich am bcsten, wenn man das Dimero ais Acetylketen for- 
muliert:

Diese Annahmc erklart auch die Bldg. von y-Bromacetessigsaurebromid aus dem Di- 
meren u. Brom, die in bekannter Weise iiber a-Bromacetessigsaurebromid verlauft. — 
Dio Ketenbldg. besitzt keino ausgesprochenen Katalysatoren, wie man nach der Arbeit 
von B e r l u . K u llm an n  (C. 1932. I I . 1427) yermuten konnte. In  einem leeren Rohr 
erhalt man dieselben Resultate wic in einem mit V20 6 gefiillten. Die Ketenausbeute 
hiingt nur ab von der Temp. (optima! 680°) u. dem Verhaltnis von yerdampftem zu 
zers. Aceton (optimal 22:1). Unter den optimalen Bedingungen erhalt man 77% Aus- 
beute. (J. Amer. chem. Soc. 55. 335— 37. Jan. 1933. Evanston, Illinois, Northwestern 
Uniy.) BERGMANN.

M. Henze und R. Muller, Zur Darstellung des Kełóls (GBHlnOs) und Meihylglyoxals. 
Nach RiLEY, M or ley  u . F riend  (C. 1932- I I .  1156) entstehen beim Kochen von 
2 1 Aceton mit 450 g Se02 90—100 g CH3-CO-CHO. Wahrscheinlich entsteht dabei 
ais Neben- oder Zwischenprod. eine S-lialtige Verb., aus der sich beim Abdestillieren 
des Acetons Se abscheidet. Zu ihrer yolligen Zers. laBt man den Destillationsriickstand 
jnit A. u. Na„S04 einen Tag lang stehen. Das Filtrat wird im Vakuum destilliert, Kp .13 
52°. Zur Darst. des Oxyacetonylacetons, CH3COCHOHCH2COCH3, fiigt man 90 g 
CH3COCHO z u  der Lsg. der entsprechenden Menge yon (CH3-COCH2-COO)2Ba, 
neutralisiert mit H 2SO., bis zur schwach lackmussauren Rk., laBt 50 Stdn. bei Zimmer- 
temp. stehen, sauert mit H2SO.i an, erwarmt auf 50° bis zur vólligen Abspaltung des 
CO,, alkalisiert mit Ba(OH)2, entfernt uberschiissiges Ba mit C02 u. konz. im Vakuum 
auf'500 ccm. Der Lsg. wird der groCte Teil des Ketols mit A. entzogen. In der extra- 
hierten Lsg. findet sich neben weiteren Ketolmengen ein hygroskop. Ba-Salz, zu dessen 
Abtrennung zum Sirup konzentriert, mit etwas A. aufgenommen u. mit A. gefallt wird. 
Das Ketol yerbleibt in der ath.-alkoh. Lsg. Kp.n 107,5°. Ausbeute 65 g. Bei mehr- 
monatigem Stehen erfolgt Umwandlung in eine krystalline Form yom F. 95°. (Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 214. 281— 84. 6/2. 1933. Innsbruck, Med.-chem. Inst. d. 
Uniy.) ' Guggenheim.

H. C. Ramsperger und G. Waddington, Die Kinetik der thermischen Zersetzung 
von ChlorameisensaurełricJilorjnethylester. Therm. zerfallt C1C00CC13 bei 300° in 2 Moll. 
Phosgen, bei Zimmertemp. unter der Einw. yon A1C13 nach C1C00CC13 =  C02 + CC14. 
Vff. studieren die therm. Zers. zwisehen 260 u. 310° u. zwisehen 4 u. 17 mm Druek. 
Nach beiden Gleichungen muB der Druck genau doppelt so groC am Ende wie am 
Anfang sein, was tatsachlich der Fali ist. Es wurde festgestellt, daB ausschliefilicli 
Phosgen gebildet wird (kein CO, C02, Cl2). Das Phosgen karm nicht sekundar aus CO u. 
Chlor gebildet sein, da sonst das Phosgengleichgewicht beobachtbar sein miiBte. Die 
Rk. ist erster Ordnung u. — bis auf einen kleinen Wandeffekt — homogen. Die Ge- 
schwindigkeitskonstante entspricht der Gleichung k — 1,4-1013 e~ 2'; die Aktiyie-
rungswarme ist 41500 cal pro Mol. Es wird nach der bekannten Methode yon K assel 
berechnet, daB das Mol. einen Durchmesser yon 8- 10~s cm hat u. 14 klass. Oscillatoren 
entha.lt. (J. Amer. chem. Soc. 55. 214— 20. Jan. 1933. Califomia Inst. of Technol., 
Gates Chem. Lab.) Bergmann .

Donald T. Jackson und C. G. King, Synthetische Glycmde. IV. Ester von aro- 
matischen und aliphatischen Sauren. (III. vgl. C. 1932. I. 2013.) Glycerinester sind 
noch in den letzten Jahren yon yerschiedenen Autoren nach Verff. dargestellt worden, 
bei denen man nicht Verbb. von der erwarteten Struktur erhalt (z. B. Heiduschka 
u. Schuster, C. 1929- I. 224; W hitBY, C. 1926. I I .  1843). Vff. stellten das fl-p- 
Nitrobenzoat u. das a,p-Dibenzoat nach der Methode yon H e lfe r ic h  u . Sieber (C. 1928.
I . 2717) dar. Die Verbb. wurden durch Uberfuhrung in das {i-Nilrobenzoat-a,o.'-dibenzoat 
(F. 87°) u. in das a.-Nitrobenzoat-a',f!-dibenzoat (F. 113°) charakterisiert, die sich mit 
den nach F ischer (Ber. dtsch. chem. Ges. 53 [1920]. 1621) aus Acetonglycerin dar- 
gestellten Deriyy. identifizieren lieBen. Anscheinend erfolgt bei den Glycerinestem

O
O
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aromat. Sauren keine Aeylwanderung. Fuhrt man dagegen dieselben Rkk. zur Darst. 
von /S-Monopalmitin, /?-Monostearin, a,/?-Dipalmitin u. a,/S-Distearin aus, so erhalt man 
nur a-Monoglyceride bzw. a,a'-Diglyceride. — Das /3-p-Nitrobenzoat sohm. im Gegen- 
satz zu den aliphat. /S-Monoglyceriden hoher ais die a-Verb. — ji-Monopalmitin-a,a.' - 
dilrityldther, aus Glycerin-a,a'-ditritylather (F. 17G°), Palmitylchlorid u. Chinolin. 
Krystalle aus Aceton-A., F. 71,5°. Gibt mit HBr in Chlf. a-Monopalmitin. —  Olycerin- 
a.,a.'-ditritylather-f}-p-nitrobenzoat, F. 187,5°. fi-Monol<nirin~y.,a./-dilritylather, F. 47°. —
a,fi-Dipalmitin-cc'-momlrityldther, aus Glycerin-a-monotritylather (F. 108—110°), Pal
mitylchlorid u. Chinolin in Bzl. Krystalle aus A., F. 40,5—41,5°. Analog a.,fi-Distearin- 
af-monolritylather, F. 46—48°, u. a.,f}-Dibenzoyl-a.'-mcniotrHyldAher, F. 92—94°. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 678—80. Febr. 1933. Pittsburgh [Penns.], Univ.) Os t e r t a g .

P. A. Levene und A. L. Raymond, libar die l,2-Monoaceton-3,S-benzal- und 
die l,2-Monoaceton-5,6-benzalglucose. Die von L e y e n e  u . M e y e r  (C. 1922. I I I . 959. 
1924. I. 896) hergestellte l,2-Monoaceton-5,6-benzalglucose ist nicht, wie B r i g l  u . 

G r u n e r  (C. 1932. II. 2632) annahmen, ident. mit ihrer Monoaceton-3,5-benzalglucose. 
Der Misch-F. liegt um 15° tiefer, die Benzoyl- u. Toluolsulfonylverbb. sind yerschiedene 
Korper. Die BRiGLsche Verb. ist wahrscheinlich die instabile Form, die sich bei 
energischeren Rk.-Bedingungen in die stabile 5,6-Benzalverb. umlagert.

Y e r s u c h e .  Benzalmcmoacetonglucose wurde nach 4 verschiedenen Methode dar- 
gestellt. A. Mit Na2S04 in der Hitze J/2 Stde. Es entsteht die 3,5-Benzalverb. B. Mit 
Na2SO.[ in der Hitze 5 Stdn. Es entsteht 5,6-Benzalyerb. C. (Zinkchlorid bei Raum- 
temp. nach B r i g l  u. G ru n e r )  u . D. (Zinkchlorid in der Hitze, 3 Stdn. auf dem Dampf- 
bad) lieferten wieder die 3,5-Benzalverb. Bei D. war die Ausbeute sehr gering. — 
6-p-Toluolsulfonyl-3,5-benzal-l,2-monoacetonglucose, C23H„0OsS. Krystalle aus A., F. 121 
bis 121,5°, [<x]d20 =  +13,5° (Chlf., c — 2). —  3-Benzoyl-5,6-benzal-l,2-monoaceton- 
(jlucose,, C23H 2107. F. 111,5—112° aus A., [<x]d2° =  — 43,6° (Chlf., c =  2). — 3-Toluol- 
sulfonyl-5,6-benzal-l,2-mmoacetonglucose. Sirup, der nicht krystallisiert beim An- 
impfen mit 6-Toluolsulfo-3,5-benzalmonoacetonglucose. [a]D20 =  — 16,5° (Chlf., c =  2). 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 384—86. 1/3. 1933. New York, Rockefeller-Inst. f. medizin. 
Forschg.) E r lb a c h .

Paul Schorigin und N. N. Makarowa-Semljanskaja. Uber Isosaccharinose. 
Durch Red. mit Natriumamalgam wird aus Isosaccharin (ygl. K il ia n i , Ber. Dtsch.

ę j j ________ chem. Ges. 18 [1885]. 631. 2514) eine reduzierende Aldose, Iso-
2 saccharinose (nebenst.) erhalten. Sie gibt ein p-Nitrophenylhydrazon,

aber kein Osazon, u. nimmt bei der Acetylierung 3-AcetylgruppenHÓOH

HOC-CHjOH

CHOH-

H q q auf. Das Triacetat ist in der a- u. /?-Form erhaltlich.
2i V e r s u c h e .  Isosaccharinose, CGH 120(;. Isosaccharin wird in
' ~ saurer Lsg. bei 0° mit Na-Amalgam red. Sirup, der nach W il l -

STATTBR-Sc h u d e l  70,4% reduzierende Hexose enthalt. [<x]n16 =  
—20,66° (W.). LI. in W., 1. in verd. A., unl. in A. p-Nitrophenylhydr

azon, C12H 17OcN3. F. 168—169° aus A. — a- u. fl-Triacetat, C12H 1808. Durch Acetylierung 
mit Na-Acetat-Acetanhydrid. a-Form farblose Prismen, F.'98°, [a]u20 =  +46,88u 
(CH3OH), /i-Form, lange Nadeln, F. 85—86°, [a]D20 == — 49,95° (CH^OH). Nach 
Z e  RE WIT INO F F analysiert, enthalten beide Substanzen noch eine OH-Gruppe, doch 
wird bei der Acetylbest. nach Ost erheblich zuviel Essigsaure gefunden. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 66. 387—89. 1/3. 1933. Moskau, Promakademie.) E rlb a c h .

Percy Brigl und Richard Selimie, Kohlenkydrate. XV. Mitt. Uber Benzoyl- und 
Benzalderivatc der Fructose. (XIV. vgl. C. 1933.1. 408.) Die Benzoylierung von Fructose 
m it Benzoylclilorid u. Pyridin fuhrt zu zwei Tetrabenzoaten, von denen das eine, leicht 
erhaltliche, 1,3,4,5-p-Tetrabenzoylfrudose (I) ist. Es gibt namlich nach Methylierung 
u. Abspaltung der Benzoylgruppen [i-Mclkylfruclopyranosid. Das zweite Tetrabenzoat 
ist noch ungeklart, ist aber wahrscheinlich nicht die I  entsprechende a-Form. Bei 
Anwendung yon mehr Benzoylchlorid erhalt man ein Pentabenzoat, das aber nicht 
durch weitere Veresterung von I  entsteht. Es ist yielmehr ein Deriv. der Ketoform, 
mit Mcrcaptan-HCl reagiert es unter Bldg. des Pentabenzoylfructosemercaptals. Die 
Neigung der Fructose, in der offenen Form zu reagieren, scheint groBer zu sein, ais 
bei der Glucose, denn auch die a-Pentaacetylfructose von H udson  (vgl. Pacsu, C. 1932. 
n . 3080) u. die Tetraacetylfructosc yon H e lfe r ic h  u .  B re d e re ck  (C. 1928. II. 
1549) sind Deriyy. der Ketoform. — Mit Benzaldehyd u. Chlorzink entsteht aus Fructose 
eino Dibenzalfrticlose, die eine acylierbare Hydroxylgruppe enthalt.

V e r s u c h e. 1,3,4,5-P-Tetrabenzoylfructose, C31H28O10 (I)- Fructose wird mit
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Benzoylchlorid (4 Moll.) u. Pyridin in Ggw. von Clilf. bei —10° (1 Std.) u. 20° (30 Stdn.) 
beliandelt. Derbe Prismen aus A. vom F. 174— 175°, [cc]d2° =  ■—164,9° (Chlf., c =  4,154). 
LI. in Aceton, Chlf., A., Essigester, h. A., h. Bzl., h. C d4. Red. FEHLiNGsche Lsg. 
Acetylverb., C36H30On . Durch Erhitzen des Tetrabenzoats mit Na-Acetat + Ąeet- 
anhydrid auf dem W.-Bad. Harto Prismen aus A., F . 112— 113°, [a]jr° — — 160,7° 
(Chif., c =  3,28). — fi-Methylfructosid-l,3,4,5-tetrabenzoat, C35H30O10. I  wird mit CH3J  
u. Ag20 bei gewohnlicher Temp. behandelt. Sandige 31. aus A., F. 113°, [a]D20 =  — 171,3° 
(Chlf., c =  4,89). LI. in Aceton, Chlf., Bzl., A., 1. in h. A. Red. FEHLiNGsche Lsg. 
nicht. Verseifung mit inethylalkoh. Ammoniak fiihrt zu /5-Methylfructosid. —  Tetra- 
benzoal II. Fructose wird ohne Chlf. mit Benzoylchlorid u. Pyridin bei — 10° geschiittelt, 
der Sirup in HBr-Eg. gel., das gebundene Brom durch Ag2C03 entfernt. Aus CH3OH 
krystallisieren feine Nadelehen vom F. 123—124°, [a]D20 =  — 6,10° (naeh */2 Stde.) —
— 13,7° (nach 20 Stdn.) (Chlf., c =  2,377). Red. FEHLiNGsche Lsg. —  1,3,4,5,6-Penta- 
benzoylketofruclose, C41H32Ou . Analog I  mit 7 Moll. Benzoylchlorid. Das Tetrabenzoat 
wird durch Krystallisieren aus CC14 entfernt. Hartę Prismen, aus ii., dann A. vom 
F. 124— 125°, [a]D20 =  +40,9° (Chlf., c =  3,182). LI. in Aceton, Chlf., Essigester, 
CClj, 1. in li. A., h. Bzl., h. A. FEHLiNGsche Lsg. wird erst nach langerem Koehen red. — 
Pentabenzoylfructosemercaptol, C45H42OI0S2. Aus Pentabenzoylfructose mit Mereaptan 
u. HC1. Stark glanzende Plattchen aus A., F . 128—129°, [a]n20 =  +51,5° (Chlf., 

c =  2,601). L. in A., Chlf., Aceton, Bzl., h. A. — Dibenzalfruclose, C20H200 ,5. Fructose 
wird mit Benzaldehyd u. Chlorzink geschiittelt, dann stehen gelassen (4 Tage). Mit 
W. u. PAe. anriihren, aus CC14 umkrystallisieren. Seideglanzende Nadelehen vom 
F. 160°, [<x]d20 =  —22,9° (Chlf., c =  2,815). Acetyli'erb. Nadelehen vom F. 145—146° 
aus A., [a]D20 =  —37,5° (Chlf.). Benzoylverb., C„,H,10 7. Glanzende Plattchen aus A., 
F . 147°, [oc]d20 =  — 18,05° (Chlf., c =  4,155). (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 325—30. 
1/3. 1933. Hohenheim, Landw. Hochseh.) ERLBACH.

Jacques Parrod und Yvonne Garreau, Produkłe der Ozydatwn von Lawlose 
durch ammonieikalisches Kupfercarbonat und Luftsauerstoff in verdiinnter Losung, bei 
p a  — 7,7 und geicóhnlicher Temperatur. (Vgl. C. 1932. H. 3863; C. 1933. I. 1931.) 
Auch unter diesen milden Bedingungen, die biolog. Yorgangen angeglichen sind, konnte 
aus Fructose Ozymeihylimidazol in geringer Menge neben Oxalsaure erhalten werden. 
(C. R. hebd. Seances Aead. Soi. 195- 1110—11. 1932.) E rłbach .

EugenePacsu, Darstdlung von Octaacelyl- und Halogenacetylderivaten der Turanose. 
Inhaltlieh ident. mit C. 1932. I I .  3550. (Math. Nat. Anz. ung. Akad. Wiss. 48. 485 
bis 493. 1932.) D z ie n g e l .

Kurt Brass und Eduard Kurz, Versuche zur Herstellung von Estern der Zucker 
mit Monochlorcssigsaure. Die Herst. von Monoeliloressigsaureestern der Zucker, die 
auf direktem Wege wegen gleiehzeitiger Kondensationsrkk. nicht móglich ist, gelingt 
durch Umesterung der peraceiylierten Deriw. In der Pentaacetylglucose lassen sich
1—2 Acetylgruppen austauschen, man erhalt die a- u. fi-Form der 1-Monochloracetyl- 
2,3,4,6-tetraacetylglucose u. eine Verb., die einen zweiten Chloressigsaurerest wahrschein
lich in Stellung 6 tragt. Die Verbb. werden sehr leicht schon beim Koehen mit A. oder 
W. verseift, die /?-Form des Monochloressigsaureesters laBt sich teilweise in die a-Form 
umlagern. — Cellobioseoctaacetat tauscht nur ein Acetyl gegen Chloressigsiture aus 
u. zwar das am C-Atom 1 befindliche.

Y e r s u c h e .  a-Aceto-(monochloraceto)-glucopyranose, C,0H 21OnCl. /3-Pentaacetyl- 
glueose wird mit der vierfachen Menge Monochloressigsaure u. der l 1/2-fachen Menge 
des Saureanhydrids 20 Min. auf 130° erhitzt. Mit Chlf. aufnehmen, waschen, einengen, 
mit PAe. fallen. Farbloso, harte, glanzende Nadeln, F. 129—130° aus C2H 2C14 + PAe., 
M d 18 =  +100,74° (Tetrachlorathan, c =  6,83). Bei der Behandlung mit HBr-Eg. 
wird Acetobromglucose erhalten. —  §-Acelo-(nwnocJdoraccto)-glucopyranose.. Analog dem 
Yorigen bei 120°. Kurze Nadeln aus Chlf.-PAe. vom F. 134— 134,5°, [a]D21 =  — 1,39° 
(Tetrachlorathan, c =  10,61). Ster. Umlagerung durch Erhitzen mit Monochloressig
saure u. ihrem Anhydrid. Man erhalt feine Nadelehen aus Chlf. + PAe., F. 107— 111°, 
[oc]d19 =  +55,16° (Tetrachlorathan, c =  3,004). —  v.-Acetodi-(monochloracelo)-gluco- 
pyranose, C16H„0On Cl2. Pentaacetylglucose wird in ein Gemisch Yon Chloressigsaure- 
anhydrid u. konz. H2S04 eingetragen u. bei 65° gehalten. Stark glanzende, flachę 
Nadeln, die zu Sternchen Yereinigt- sind, aus Chlf. + PAe., F. 93,5—94°, [a]u19 =  
+95,46° (Tetrachlorathan, c == 3,36). — a.-Aceto-(mo?iochloraceto)-cellobiose, C,8H3?0 13C1. 
Aus Octaacetyleellobiose mit iMonochloressigsaure u. -anhydrid bei 120°. Zarte, farb- 
lose Nadelehen aus Chlf. + PAe., F. 218—219°, [«]d17 =  +46,55° (Tetrachlorathan,
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c =  5,777). Behandlung mit HBr-Eg. liefert Acelóbromcellobiose. (Ber. dtsch. chcm. 
Ges. 66. 442— 46. 1/3. 1933. Prag, Deutsche Teehn. Hochsch., Inst. f. organ.-chem. 
Technol.) Erlbach .

L. Zechmeister, Beitrage zur Kenntnis de.r partidlen Hydrolyse von Polysaecha- 
riden. Vortrag deckt sich mit C. 1931. I. 3108 u. C. 1932. I. 1907. (Math. Nat. Anz. 
ung. Akad. Wiss. 48. 443—58. 1932.) __ D z ie n g e l .

Shigero Komatsu und Gonichi Nomura, Uber die Hydrolyse von Polysaccha- 
riden. I. Der Einflu/3 von Neutralsalzen auf die Saureinversion der Saccharose. Dic 
Inversion von Rohrzucker wird in n. H 2S04 ohne u. mit Zusatz von Salzen bei ver- 
schiedenen Tempp. (25, 30, 35°) untersucht. Ferrisulfal beschleunigt die Inversion 
(K '/K  bei 35° 1,083), Ferrosulfat hemmt sie (K '/K  =  0,677 bei 35°), Kalium- u. Kupfer- 
salzc sind ohne EinfluB. Die Temperaturkoeff. sind fiir n. H2S04 4,4, n. H2S04 +
FeS04 3,9, n. H 2S04 + Fe2(S04)3 4,2. —  Die Anderungen sind nicht durch Verschiebung 
der [fi'] zu erklaren. —  Im  Original 19 Tabellen. (Mem. Coli. Sci., Kyoto Imp. Univ. 
Ser. A. 14. 267— 72. Kyoto, Univ., Lab. f. org. u. biolog. Chemie.) Eklbach.

D. Talmud und P. Pochil, Adsorptions- und Komplexverbindungen von Saccharose 
mit oberflachenaktiren Substanzen, ihre Zerstórung und Yerschiebung des Gleichgewichtes 
durch die Mikroflolation. Oberflachenakt. Stoffe (untersucht sind Amylalkoliol, Saponin, 
Anilinblau, Gclatine, Lecithin) bilden mit Saccharose in wss. Lsgg. Komplexverbb., 
wenn sie molekulardispers gel. sind, Adsorptionsverbb., wenn sie kolloiddispers gel. 
sind. Hierdureh wird die Krystallisationsfahigkeit u. die Dialysengeschwindigkeit der 
Saccharose herabgesetzt, wie quantitative Bestst. zeigen. Durch Sauren u. Alkalien 
werden die Adsorptions- u. Komplexverbb. zerstort. Darauf grtindet sich die Methode 
der Mikroflotation, die die Bldg. eines Schaumes in Ggw. von z. B. Ca(OH)2 aus den 
yerunreinigenden oberflachenakt. Stoffen beim Durchblasen von Luft bezweckt. An 
rerschiedenen Melassen u. Zuckersaften wird die Brauchbarkeit des Verf. gezeigt, 
Zuckerausbeute u. -reinlieit werden erheblich verbessert. Die Mikroflotation erscheint 
geeignet, nicht nur in der Zuckerindustrie, sondern auch auf anderen Gebieten, die 
Entfernung oberflachenakt. Verunreinigungen leicht zu erreichen, event. unter Zusatz 
gewisser schaumbildender Stoffe, wie Seifen usw., insbesondere da bisher kein einfaches 
Verf. zur Entfernung reversibler Kolloide zur Verfiigung stand. — Die Versuchs- 
ergebnisse sind in 10 Tabellen u. 8 Figuren zusammengefafit. (Kolloid-Z. 61. 101—11.
1932. Leningrad, Lab. f. Oberflachenerscheinungen.) Erlbach .

W. N. Haworth und E. L. Hirst, Die Molekularslruktur von Polysacchariden.
Zusainmenfassung fruherer Arbeiten iiber die Molekularstruktur von Cellulose, Starkę, 
Glykogen u. Inu lin  (vgl. C. 1933- I. 1607). (Trans. Faraday Soc. 29. 14— 17. Jan.
1933. Edgbaston, Uniy. Birmingham.) Erlbach .

Endre Beraer, Uber Inulin. I I I .  Mitt. Zur Frage der Depolymerisation des
Inulins. (II. vgl. C. 1931- I. 3227. II . 549.) Vf. widerlegt die Kritik von P r in g s h e im  
u. Weisz (C. 1933. I. 411) an semen Verss. u. gibt Einzelheiten seiner Methodik — 
Aschebest., Ahcoholbest., kryoskop. Messungen an wss. A.-Lsgg. — an. -— Neue Zahlen 
iiber die Adsorption von A. an Inulin, die bei der amorphen Form besonders stark ist, 
^'crden mitgeteilt.

V e r s u c h e .  Inu lin  enthielt nach 10-małigem Ausfrieren aus W. 0,005% Aschc, 
liatte [a]D20 =  — 40,2° (W., c =  1,5), Mol.-Gew. 4900 in W. — Amorphes Inulin, durch 
Ausfallen einer h. 40%ig. wss. Lsg. mit der 80-fachen Menge A. erhalten, liielt nach 
l l/2-std. Trocknen (111°, 0,01 mm) noch 18,8% A. fest, von dem in weiteren 2 Stdn. 
nur l °/0 abgegehen wurde. Nach 4-tagigem Stehen im Exsiccator waren 10,1% A. 
nachzuweisen. — Schwerlosliches Inu lin  adsorbiertc 1,19% A., der beim Aufbewahrcn 
an feuchter Luft nach 11 Tagen nicht mehr nachzuweisen war. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 66. 397—400. 1/3. 1933. Trondheim, Norw., Techn. Hochsch.) Erlbach.

— , Stand unserer Kenntnisse uber Cellulose. tJber die geschichtliche Entw. dor 
Cellulosechemic u. iiber die Argumente, die zur Aufstellung der Hauptvalenzketten- 
theorie fuhrten. (Rev. gen. Matieres eolorantes Teinture, Impress. Blanchiment Apprets 
37. 41—47. Febr. 1933.) D z ie n g e l .

Frederiek Charles Wood, Mełhylenather der Cellulose. Vf. stellt seine Ergebnisse 
iiber Methylenather der Cellulose (vgl. C. 1932.1. 516) denen von SCHENK (vgl. C. 1932.
II . 3863) gegenuber. Die Unterschiede beruhen auf den Darst.-Bedingungen, insbesondere 
auf dem W.-Geh. des Rk.-Mediums. SCHENK verathert Cellulose in saurem Medium, 
\7f. in alkal. Da Methylencellulose gegen Saure empfindlich ist, kommt SCHENK 

maximal auf 7,5% OCH2, Yf. auf 17,2% OCH,. Wahrend die Methylencellulose von
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SCHENK weder in W. noch Cu-Amminlsg. Quellungsverm8gen zeigt, ąuillt eine alkal. 
dargestellte Methylencellulose mit 7,7°/0 OCH2 betraohtlich in W. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 52. Transact. 33—34. 3/2. 1933. Univ. of Manchester.) D z ie n g e l .

Eugen Lorand, Uber hohere, Fettsaureester der Cdlulose und Starkę. I I .  Mitt. 
(I. vgl. C. 1932. II . 1433.) Vf. fiŁhrt Palmityl- u. Stearylgruppen in bekannte u. techn. 
wichtige Celluloseester, wie Cellulosenitrat u. Celluloseacetat, mit Hilfe der ent- 
spreehenden Chloride oderAnhydride ein u. untersucht die gunstigsten Rk.-Bedingungen 
u. die Loslichkeit, Zugfestigkeit etc. der entstandenen Prodd. Gemischte Celluloseester 
werden auch direkt in einer einzigen Operation dargestellt. Starkę -wird von hóheren 
Saurechloriden in Ggw. von tertiaren Aminen oder von gemischten Anhydriden, die 
eine hohere u. eine niedere Fettacylgruppe enthalten, verestert. (Cellulosechom. 13. 
185—91. 1932.) W i l l -Ru b e n s o h n .

Endre Berner, Experimentelle Untersuchungen uber die Depólymerisation der Poly- 
saccharide. Beim Erhitzen von Lichenin in Glycerin nach den Angaben von P r in g s - 

HEIM u. Mitarbeitern (C. 1931. I. 1599) erhalt Vf. neben unverandertem Lichenin 
ein Prod., das sich ais Depolymerisationsprod. des Lichenins verhalt, das aber nicht 
der Zus, C6H 10O5 entspricht, sondem noch Glycerin entha.lt. Dieses Glycerin kann 
nicht adsorptiy gebunden sein, sondern muB in chem. Bindung vorliegen, da es nach 
dem Acetylieren des Reaktionsprod., Reinigen durch mehrfaehes Umfallen u. vor- 
sichtiger Wiederabspaltung der Acetylreste in unveranderter Menge vorhanden ist. 
Die Glycerinmenge steht weiter in einem bestimmten Verhaltnis zum mittleren Mole- 
kulargewicht der Abbauprodd. Wenn dieses etwa 2500 betragt, ist der Glyceringeh. 
etwa 3,5%. Die elementare Zus. stimmt mit der fiir ein Prod. (C6H l0O5 + gefundene 
Glycerinmenge) bereehneten iiberein. Das Glycerin ist also nicht unter W.-Abspaltung 
gebunden worden. Vf. nimmt an, daB beim Abbau zunachst glucosid. Bindungen 
zwisehen Hexoseresten gelost werden, dann geht ein H  von einem alkoh. Hydroxyl 
des Glycerins an eine freie Sauerstoffyalenz, wahrend der Rest des Glycerinmolekiils 
an das entsprechende Kohlenstoffatom gebunden wird. Es entstehen also Glycerin- 
glucoside der Abbauprodd. Vf. erscheint diese Auffassung zur Erklarung der Btarken 
abbauenden Wrkg. des Glycerins u. anderer hydroxylhaltiger Stoffe auf Polysaccliaride 
sehr geeignet. (Tidslcr. Kemi Bergvaes. 13. G— 10. Jan. 1933.) W il l s t a e d t .

Tenney L. Davis und Robert C. Elderfield, Alkylnitroguanidine. Spaltung und 
Darstellung durch Nitrierung. (Vgl. C. 1932. I. 3415.) N-Methyl-N'-nitroguanidin, 
R-NH-C(: NH)-NH-N02 (I) zers. sich beim Kochen mit W. langsam unter Bldg. 
gasformiger Prodd.; im Kiililer setzt sich Methylamincarbonat ab, nach 100 std. Kochen 
gibt die Lsg. beim Eindampfen keinen Riickstand mehr. Die Lsg. enthalt keine Cyan- 
saure, das bei der Polymerisation von event. gebildetem Methylcyanamid zu erwartende 
Trimethyhsomelanin tritt nicht auf. Vff. schlieBen daraus, daB I  nicht in Methyl- 
amin u. Nitroeyanamid (a), sondern in Methylcyanamid u. Nitramid (b) zerfiillt. Im  
Falle (a) miiBte Nitroeyanamid in N20 u. Cyansaure ubergehen, die mit CH3.NH2 
unter Bldg. von Methylharnstoff reagiert. Im  Falle (b) ist zu erwarten, daB NH2-NH2 
in N20 u. W. zerfallt, wahrend das in neutraler Lsg. gegen Polymerisation sehr be- 
standige Slethyloyanamid sich nicht polymerisiert, sondern langsam zu CH3-N02, 
NH3 u . C02 hydrolysiert wird. Bei anderen Verss. konnte die Bldg. von ALkylcyan- 
amiden nachgewiesen werden. —  Erwarmt man die Verbb. I  mit W. u. einem groBen 
tjberschuB an (NH4)2C03, so -n-ird N20 entwickelt u. man erhalt hauptsachlich un- 
substituiertes Guanidincarbonat. In  diesem Falle yerliiuft die Spaltung nach (a), in
dem das entstandene Cyanamid sich mit NH3 zu Guanidin vereinigt. Bei R  =  n-C.,H0 
erhalt man auch geringe Mengen Butylguanidin, demnacli erfolgt in geringem Umfang 
auch Spaltung nach (b). Kooht man die Verbb. I  in W. mit dem entsprechenden 
Alkylamin, so erhalt man meist ca. 70% Monoalkylharnstoff u. nur geringe Mengen 
des erwarteten Dialkylguanidins. Nacli Verss. mit N,N-Dimethyl-N'-niiroguanidin, 
das nicht nach (a) zerfallen kann, muB man annehmen, daB die Verbb. I  nach (b) ge- 
spalten werden, worauf die Alkylcyanamide durch die Einw. der anwesenden Basen zu 
Monoalkylharnstoffen hydrolysiert werden. Diese Annahme wird dadurch bestatigt, 
daB man dureh Herabsetzung der Alkalinitiit (z. B. durch Zusatz von Essigsaure) die 
Ausbeute an Dialkylguanidinen erhóhen u. die Bldg. von Alkylharnstoffen zuriick- 
drangen kann. Die besten Resultate erhalt man, wenn dio pn zu Beginn des im Rohr 
bei 175° ausgefuhrten Vers. ca. 6,13 betragt. Bei dieser ph entsteht am wenigsten 
Alkylharnstoff. Bei gróBerer Aciditat wird die Addition des Amins an das Alkyl- 
cyanamid gehemmt, das infolgedessen in gróBerem Umfang hydrolysiert werden kann;
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bei geringerer Aeiditat verlauft dio Hydrolyse ebenfalls in verstarktem MaBe. — 
LaBt man die Verbb. I  unter Durchleiten von C02 in unter ca. 5 m Hg-Druck sd., 
wss. Lsg. mit Aminen reagieren, so erhalt man ca. 40% N,N'-Dialkylguanidin u. ca. 
40% Trialkylisomelamin. C02 setzt die Alkalinitat gemigend herab, um die Hydrolyse 
von Alkylcyanamid zu verhindern; die Polymerisation wird durch die niedrigere 
Temp. begiinstigt. — Aus den Verss. geht heryor, daB die Hydrolyse der Verbb. I 
in Wirklichkeit ais Hydrolyse der Spaltungsprodd. aufzufassen ist. Die Rk. eignet 
sich nicht zur Darst. von substituierten Guanidinen. — Die Ni trato von Metliyl-, 
Butyl-, n-Heptyl- u. N ,N  -Dimeihylguanidin gehen bei Behandlung mit konz. H,SO,, in 
Verbb. I  iiber. Benzylguanidinnitrat verkohlt bei Behandlung mit H,SO,, Piperidyl- 
guanidinntirat, N ,N '-Dimełhyl- u. N,N',N"-Trimełhylguanidinnitrat geben ebenfalls 
keine Nitroguanidine. Dagegen erhalt man Verbb. I  auch aus Methyl-, Butyl- u. N,N-Di- 
methylguanidinsulfat u. KN03 in H 2S04. Demnach kormen nur Alkylguanidinc mit un- 
substituiertem NH2 direkt nitriert werden. Die Nitrierung ist wohl kaum ais Abspaltung 
von W. aus dom Nitrat aufzufassen. Dafiir spricht auch, daB Guanidinnitrat durch 
Behandlung mit H3P04 + P20 6 nur sehr langsam in Nitroguanidin iibergefiilirt wird. 
Die Basizitat des Guanidins u. seiner Deriw. ist eine Eig. des gesamten Molekiils, 
nicht eines bestimmten N-Atoms. — Methylhamstoff, aus Methylnitroguanidin u. 
CH3-NH2 in W. auf dem Wasserbad. P. 101°. Nitrat, E. 127— 128°. Athyllmrnstoff, 
aus Athylnitroguanidin u. Athylamin, F. 92°. — Dibutylguanidin, aus Butylnitro- 
guanidin u. Butylamin in W. Pikrat, F. 122,5°. —  Diamylhamstoff (F. 92,8°) u. Di- 
amylguanidin (Pikrat, F. 108°), aus n-Amylamin u. n-Amylnitroguanidin in vcrd. 
Essigsaure bei 175°. Analog Di-n-heptylliamstoff (F. 91° aus verd. A.; auch aus Nitro- 
hamstoff u. Heptylamin) u. Di-n-heptylguanidin (Pikrat, F. 278° [Zers.]). Dibenzyl- 
luirnstoff, aus Benzylamin u. Benzylnitroguanidin. — Bei den unter Durchleiten von 
C02 vorgenommenen Rklt. zwischen R-NH2 u. I  wurden neben Dialkylguanidinen er
halten: Trimethylisomelamin, zeigt doppelten F., 123—124° u. 179°. Tributyliso- 
melamin, olig. Tribenzylisorndamin, Krystalle aus Butylalkohol, F. 146—147°, wird 
wieder fest u. schm. nochmals bei 157— 158° (Zers.). —  Durch Einw. von konz. H2SO., 
auf die Nitrate oder durch Nitrierung der Sulfate der Alkylguanidine wurden erhalten 
N-Melhyl-N'-nitroguanidin, N-Athyl-N'-nitroguanidin (F. 160—161°), N-Butyl-N'- 
nilroguanidin (F. 84,5°), N-n-Ileptyl-N'-nitroguanidin (aueh aus Nitroguanidin u. 
Heptylamin in W.; F. 115° aus A.) u. N,N-Dimethyl-N'-nitroguanidin. ■— n-Heptyl- 
guanidin, neben Heptylnitroguanidin aus Heptylamin u. Nitroguanidin. Nitrat, 
Nadeln aus W., F. 86°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 731—40. Febr. 1933. Cambridge 
[Mass.], Massachusetts Inst. of Technology.) O stertag .

E. Yamamoto, Die ZersełzungsgeschwindigJceit von Diazoverbindmigen in Wasser. 
9. Mitt. (8. vgl. C. 1933. I. 220.) Vf. miBt in bekaimter Weise die Zers.-Geschwindig- 
keit von diazotiertem o-Anisidin (bei 0, 50, 60, 70°; K0 — 0,00000288; der Wert scheint 
etwas von unkontrollierbaren Verunreinigungen abhangig zu sein), diazotiertem o-Nitr- 
anilin (bei 0, 60, 70, 80, 90°; Ka =  0,000000000794) u. diazotiertem l-Methoxy-4-nitro- 
anilin (bei 40, 50 u. 60°, K0 =  0,00000234). (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 
564 B—67 B. Dcz. 1932.) Bekgmann.

Francis Earl Ray und William A. Moomaw, Die Belti-Kondensation. EinflufS 
von Substiluenten auf Bestandigkeit und optische Drehung der entsteJienden Aminę. B e tt i 
(Gazz. chim. ital. 30 I I  [1900]. 310) kondensierte Benzaldehyd, NH3 u. /9-Naphthol 
zu einer ScHlFFschon Base I, dio bei der Hydrolyse das in opt. Antipoden spaltbare 
Amin II liefert. Die Rk. ist auch schon unter Anwendung von primaren u. sekundaren 
Aminen statt NH3 untersucht worden; femer wurde das Amin II mit substituierten 
Aldehydcn kondensiert, wahrend iiber das Verli. substituierter Aldehyde gegen /]-Naph- 
thol u. NH3 noch nichts bekannt ist. Das Amin I I  zers. sich leicht, namentlich in alkal.

I  HÓ-CI0H6-CH(CcH,)-N : CH-C0H 6 n  HO-CJ0H r,'CH(C6Hr,)-NH2 
Lsg., unter Bldg. yon Benzaldehyd, /?-Naplithol u. I. Vff. hofften, durch Anwendung 
substituierter Aldehyde bestandigere Amino zu bekommen; die untersuchten Cl-Deriw. 
zers. sich aber noch leichter ais I; auBerdom sind sio schwerer opt. spaltbar ais das 
unsubstituierte Amin. Wahrend dieses sich durch Weinsaure leicht spalten laBt, bilden 
die Chlorderiw. unl. racem. Salze. Die o- u. m-Verb. wurden mit I-Apfelsaure ge- 
spalten, wahrend die Spaltung der p-Verb. bisher nicht gelang. Dies ist wahrscheinlich 
auf die leichte Zers. der Substanz zuriickzufiihren. —  Die Nitrobenzaldehyde reagieren 
mit /5-Naphthol + NH3 fast ausschlieBlich unter Bldg. der Nitrohydrobenzamide; der 
m-Aldehyd gibt daneben geringe Mengen einer Yerb. vom F. 198°. Anscheinend geht
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die Rk.-Fahigkeit gegeniiber /?-Naphthol mit zunehmender Negatiyitiit der Sub- 
stituenten zuriick. — m-Chlorbc.nzal-m-chlorphcnyl-f3-naphtholarninometkan, C24H 170NCI2 
(wic I), aus /3-Naphthol, m-Chlorbenzaldehyd u. ŃH 3 in A. Krystalle, F. 109°. Gibt 
beim Kochen mit yerd. HC1 (Wasserdampfdest.) m-Chlorphcnyl-fi-napliiholawiino- 
methan, C,-HI40NC1, F. 124— 125°; C17H 140NC1 + HC1, zers. sich bei 220—230°. 
Spaltung mit 1-Apfelsaure in A. liefert das d-Amin, F. ca. 126°, [<x]d25 =  +79,5°; das
l-Amin (F. 122°) wurde nicht opt. rein erhalten ([a]n25 =  —55,5°). — o-Chlorbenzal-
o-chlorphenyl-fj-naphtholaminomeOian, C24H 170NC12, F. 173° (aus Bzl.). o-Chlorphenyl- 
ji-naphtholaminometlian, C17H 140NC1, F. 133—134°. C17H l4ONCl + HC1, Zers. bei 
185—190°. d-Amin, [a]c25 =  +89,8°. l-Amin, [oc]d25 =  —83,7°. — p-Ohlorbenzal- 
p-chlorpheuyl-(l-naphtltolaminomethan, C24H 17ONCL, F. 150°. p-Cldorphenyl-fi-naphthol- 
aminomethan, C17H I40NC1, Krystalle, F.‘ l20°. C17H 140NC1 + HC1, Zers. bei 190— 195°. 
(J . Amer. chem. Soc. 55. 749—52. Febr. 1933. Cincinnati [Ohio], Univ.) Os t e r t a g .

I. de Paolini und G. Ribet, Uber das Verhalten ton Benzoylperozyd gegen Amino- 
verbindungen. (Vgl. C. 1931. I. 490.) Die benzoylierende Wrkg. des Benzoylperozyds 
ist nicht auf Amino Ar-CH2-NH2 beschrankt, sondern erfolgt allgemein bei primaren 
aliphat. Aminen ENH2 nach dem Schema; (C0H5CO)2O2 + RNH, — y  C6H 5CO • O ■ OH 
+ RNHCOC0H5. Die tar i. aliphat. Aminę werden durch Benzoylperoxyd in 95°/0ig. 
A. in die entsprechenden sek. Aminę ubergefiihrt unter gleichzeitiger Bldg. von Benzoe- 
sdure u. dem Aldehyd R-CHO. Gegen die sck. aliphat. Aminę yerhalt sich Benzoyl- 
peroxyd ganz anders, wie die Unterss. von Gambarjan (C. 1925. I I . 2274) ergeben 
haben. Die Rk. verlauft nach dem Schema: (CcH5C0)20 2 + (Rj) (R»): N H ——>- 
C0H6COOH + (Rj) (R2): N-O-000 ,3115. Vf. empfiehlt wegen dieses yerschiedenen 
Verh. den Gebrauch von Benzoylpcroxyd zur Unterseheidung der beiden Klassen yon 
Aminen. — Benzoylperoxyd kann ais Oxydationsmittel fiir organ. Aminę dienen, indem 
es in wasserfreien LSsungsmm. ais Acceptor fiir den Wasserstoff wirkt. Die Farbenrk. 
des Peroxyds mit aromat. Aminen ist besonders empfindlich bei den gemischten Aminen 
vom Typus des Dimethylanilins. —  Bei der Einw. yon Benzoylperozyd auf Isoundecyl- 
amin entsteht das schon bekanute N-Benzoylderiv. des Isoundecylamins, F. 83—84°. 
Aus Benzoylperozyd u. Athylendiamin wird das ebenfalls bekannte Dibenzoylderiv. des 
Athylendiamins erhalten, F. 249°. Das Benzoylderiv. des Semicarbazids, H ,N • CONHNH - 
CO-C0H5, F. 225°, wird gewonnen, wenn Benzoylperozyd auf Semicarbazid einwirkt. 
Tribenzylamin liefert bei mehrstd. Erhitzen auf dem W.-Bad mit Benzoylperozyd neben 
Benzaldehyd Dibenzylamin, das ais saures Benzoat, (C0H 5CH2)2NH- 2 C6H5C02H, F. 111°, 
erhalten wird. —  Tripropylamin wird durch Einw. yon Benzoylperozyd in Dipropyl- 
amin ubergefiihrt; nebenbei entsteht Propionaldehyd. (Gazz. chim. ital. 62., 1041— 48. 
Nov. 1932. Turin, Urny.) F ie d le r .

I. de Paolini, Uber den Mechanismus der Reaktion zwisehen Ilydrozamsduren und 
Brom. (Vgl. C. 1931. I I . 2596.) Durch Einw. yon Brom auf Hydroxamsauren: R-CO- 
NHOH R ' C ( : N O II)• OH bilden sich zuniichst nach der aUgemeinen Rk.: R-CO- 
NHOH + Br2— >- R-CONBr(OH) + HBr N-Bromoxyamide, die dann durch Einw. 
von W. zu labilen Formen von Ćarbonsauren fiihren konnen, die befahigt sind, Additions- 
yerbb. zu bilden; sie lagern sich spontan in die gewohnlichen Formen um. Durch Einw. 
yon Alkoholen entstehen die Ester u. durch Einw. der Hvdroxamsaure selbst Diacyl- 
hydroxy laminę, R  - CO ■ NH ■ OCOR. — In eine alkoh. Lsg. von Benzhydrozamsaure wird 
unter Eiskuhlung Brom eingetropft. Beim Verdiinnen mit W. fallt ein Gemiseh von 
Benzoesaureathylester u. dem Benzoylderiv. der Benzhydrozamsaure, C14Hn 0 3N, F. 165°, 
aus. Analog entsteht aus Phenylacethydrozamsdure mit Brom ein Gemiseh yon Phenyl- 
essigsuureathylester u. dem Phenylacetylderiv. der Phenylacethydrozamsdure, ClcH]50 3N,
F . 159° unter scliwacher Zers. (Gazz. chim. ital. 62. 1053—58. Nov. 1932. Turin, 
Univ.) , F ie d l e r .

F. S. de Paolini und I. de Paolini, Uber die Einwirkung ton Alkylmagnesium- 
halogeniden auf Hydrozylamin und seine Acylderimle. Mittels der GRIGNARDschen Rk. 
zeigen Vff., daI3 Hydrozylamin zwei durch Metalle ersetzbare H-Atome hat u. Salze

H ^
der Formel HlgMg—N-O-MgHlg bilden kann. Diese Substitution erfolgt auch bei 
den N-Acylderiw. des Hydroxylamins, den Hydroxamsauren R-CO-NHOH u. Sulf- 
hydroxamsauren R S02-NH0H. Erstere reagieren wohl in der tautomeren Hydroxim- 
saureform, letztere ais Hydrosamsauren. Die Arj’lsulfhydroxamsauren werden durch 
das GRiGNARDsche Reagens in die entsprechenden Sulfonsaureamide ubergefiihrt 
durch eine Rk., die in der Elimination eines O-Atoms der Gruppę > S 0 2 u. der Wandę-
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rung eines O-Atoms vom Sticlcstóff zum Schwefel besteht. — Wenn in eine Lsg. yon 
Hydrozylamin in wasserfreiem A. eine ath. Lsg. von Athylmagnesiunibromid getropft

wird, so bildet sich ein amorphes Pulver, das Mg-Derw. des Hydroxylamins BrMg—N  •
0-MgBr. Zum Konst.-Beweis wird die Verb. durch Benzoylchlorid in Dibenzhydroxam-
saure, C14Hn 03N =  C6H5• CO ■ NHO • CO ■ C8H6, F. 166°, ubergefuhrt. In  eine ath. Lsg. 
von Athylmagnesiumbromid wird langsam unter Riihren u. unter Eiskiihlung eine Lsg. 
von Benzolsuljhydroxamsaurc in wasserfreiem A. getropft. Nach Zufiigen des Reagenses 
wird einigo Stdn. auf dem W.-Bad erwarmt u. dann die gelatinose M. mit Eis u. verd. 
HC1 behandelt. Das Benzolsulfonsaureamid, CcH 70 2NS, schm. bei 150°. Wenn die 
gelatinose M. mit Benzoylchlorid behandelt wird, so entstelit das N-Benzoylderiv. des 
Benzolsulfonsaureamids, 0J3Hu 03NS, P. 145—146°. Bei der Einw. yon Athylmagnesium
bromid auf p-Toluolsulfhydroxamsdure entsteht p-Toluolsulfonsaureamid, F. 135— 136°. 
(Gazz. chim. ital. 62. 1059—65. Nov. 1932. Turin, Univ.) F i e d l e r .

R. E. Nelson, R. A. Schroeder und W. R. Bunting, Organische Verbindungen 
des Selens. I I I . Die Einuńrkung v<m Selenoxychlorid auf Ester der Salicylsaure. (II. 
ygl. C. 1932. I. 216.) SeOCI2 liefert mit Salicylsaureestern Yerbb. I, die durch Red.

mit Zn in die entsprechenden Selenide, durch Behandlung
o p, mit NaHC03-Lsg. in die zugehorigen Dihydroxyde iiber-
e * gefuhrt wurden. Die Selenide geben mit Br u. J  in Chlf.

2 die I  entsprechenden Dibromide u. Dijodide. Dio Selenide,
Dichloride u. Dibromide sind gelb, die Dijodide orangerot, die Dihydroxyde farblos.
— 5,5'-Selenodisalicylsauredimethylester, C18H 14O0Se, F. 158°. Dichlorid C10H I tO6Cl2So (I),
F. 176°. Dibromid, C16H 14O0Br2Se, F. 143°. Dijodid, C10H 14O0J 2Se, F. 150°. Dihydr- 
oxyd, C10H 10O8Se, F. 137°. 5,5'-Selenodisalicylsduredidthylester, CI8H leOeSe, F. 88°. D i
chlorid, C10H 18O6CI2Se, F. 165°. Dibromid, C18H 180GBr2Se, F. 147°. Dijodid, C18H 180„J2Se,
F. 140°. Dihydroxyd, CX8H20O8Se, F. 107°. 5,5'-Selenodisalicylsauredipropylestei', 
C20H22O0Se, gelbe, unbestandjge, zahe PI. Dichlorid, C20H22O()Cl2Se, F. 130°. D i
bromid, C20H22O„Br2Se, F. 110°. Dijodid, C22H22O0J 2Se, F. 78°. Diliydroxyd, 
C20H21C8Se, F. 63°. 5,5'Selenodisalicylsaurediisopropylester, C20H22OeSe, P. 81°. D i
chlorid, P. 173°. Dibromid, F. 159°. Dijodid, P. 96°. Dihydroxyd, F. 83°. 5,5'-Seleno- 
disalicylsduredibutylester, C22H 28O0Se, gelbe, unbestandige Fl. Dichlorid, C22H220 6Cl2Se, 
P. 133°. Dibromid, C22H 22Ó0Br2Se, F. 95°. Dijodid, C22H 220,jJ2Se, F. 65°. Dihydr- 
oxyd, C22I I2.i08Sc, F. 57“. 5,5'-Selenodisalicylsaurediamylester, gelbe, unbestandige 
Fl. Dichlorid, C2.,H30O6Cl2Se, F. 138°. Dibromid, C24H30O0Br2Se, F. 121°. Dijodid, 
C2,H30O6J 2Se, dunkelbraun, zahfl. Dxhydroxyd, C24H320 8Se, F. 97°. 5,5'-Seleno- 
disalicylsaurediphenylester, C26H 18OcSe, F. 138°. Dichlorid, C2)H 180 6Cl2Se, F. 185°. 
Dibromid, C2llH ,806Br2Sc, F. 160°. Dijodid, C24H 18O0J 2Se, F. 120°. Dihydroxyd, 
C24H20O8Se, F. 122°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 801—03. Febr. 1933. Lafayette [In
diana], Purdue Univ.) OSTERTAG.

C. Mannich und Fu Tsong Chang, Uber eine Synlhese von organischen Basen mit 
dreifacher Bindung. Phenylacetylen, sowie seine Dcriw. lasscn sich mit Formaldehyd 
u. sek. Aminen (Dimethyl- u. Didthylamin, Piperidin) durch 5—8-std. Erliitzen in 
Dioxan auf 100° kondensieren: R  CcH4-C: CH + CH,0 + HNR./ — R-C0H4-C : C- 
CH2-N iy + H20 (R =  H, p-CH30, o-N02, p-NO,, o - M j ). Die f l ,  meist destillier- 
baren Propinbasen geben hiiufig krystallin. Salze. l-Phenyl-3-dimethylaminopropin-(l) 
gibt ein Dibromid (kein Tetrabromid), lagert unter der Einw. yon H 2S04 W. zu co-Di- 
■tnethylaminopropiophenon an, u. laBt sich in 2 Stufen katalyt. hydrieren.

V e r s u c h e .  l-Phenijl-3-didthijla?ninopropin-(l), Kp,18137°. Hydrocldorid, 
C13H 18NC1, F. 136—137°. Die Hydrierung in Ggw. yon Pd liefert l-Phenyl-3-diatliyl- 
aminopropan; Hydrocldorid, F. 119—120°. — l-Phenyl-3-dimethylaminopropin-(l), 
Kp.18128°. Hydrocldorid, CnH 14NCl, F. 156°. Jodmethylat, Zers.-Punkt 240“. Das 
olige Dibromid gibt ein krystallin. Sulfat, F. 126°. Die yollstandige Hydrierung liefert
1-Phenyl-3-dimethylaminopropan. Durch Hydrierung mit 1 Mol H 2 wird 1-Phenyl- 
3-dimethylaminopropen-(l) erlialten; Hydrocldorid, F. 147°; das Hydrobromid, F. 148°, 
addiert Brom zum l-Phenyl-l,2-dibrom-3-dvmethylaminopropanhydrobromid, CnH 16NBr3,
F. 137°. — l-p-Nitrophenyl-3-diathylaminopropin-{l)-chlorhydral, C13H 170 2N2Cl, F. 215u. 
Die katalyt. Hydrierung der Base gibt l-p-Aminophenyl-3-diathylaminopropan, p-Nilro- 
benzoylverb., F. 129°, wahrend die Red. mit SnCl2 l-p-Aminophenyl-3-diathylamiiw- 
propin-(l) liefert; Benzoylverb., C20H 22N20, F. 108°. —  l-Phenyl-3-piperidinopropin-(l), 
Kp-is 175—180°; Hydrocldorid, F. 216°. — l-p-Methoxyphenyl-3-didthylaminopropin-(l),

R02C-

HO-
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Kp.15169— 172°; Hydrochlorid, F. 168°. — l-p-Mcihoxyphenyl-3-piperidinopropin-{l); 
Nitrat, F. 180°. — l-o-Nilrophenyl-3-didthylaminopropin-(l); Hydrochlorid, F. 196°. —
l-o-Aminophenyl-3-dimethylaminopropin-(l), Kp-! ca. 166°; p-Niirobenzoylverb., F. 102°. 
(Bor. dtsch. choin. Ges. 66. 418—20.1/3.1933. Berlin, Pharmazeut. Inst. d. Univ.) Bers.

E. P. Kohler und Carl E. Bames, Die Umsetzung zwischen a.fS-migesatligten 
Ketoncn und Organomagnesiumverbindungen. Ungesatligle Mesitylenkelone. Im Hinbliek 
auf dio anormalo Umsetzung des Totraphenylpropenons (vgl. KOHLER u. N y g a a r d ,
O. 1930. I I .  3759): (C0H 5)2C--C(C6H6)CO • C6HE + C„H5MgBr — y  (C6H 5)2C=C(C6H6) • 
CO • C6H, ■ C„H5-(o), wurde dio Unters. auf das jj-Phenylbenzalacetomesitylen, 
(C9H5)2C—CH^CO-C0H,(CH3)3 (I), ausgedehnt. Trotz friihoror MiBerfolge (vgl. 
K o h l e r , C. 1908. I . 225) konnto nunmehr C0H5MgBr, C,H5MgBr, u. — bei hoherer 
Temp. — auch CH3MgJ an I  untor Bldg. von Enolatcn gesatt. Ketone addiert werden. 
Die Ketono selbst sind zu reaktionstrage, um ihro Konst. durch Abbau zu beweisen. 
Mehrere Wege zur Konst.-Aufklilrung sehlugen fehl; so reagierte z. B. (C0H5)3CNa mit 
<x-Chloracetomesitylen in fl. NH3 nach: (C6Hs)8CNa C1CH2-CO'C0H 2(CH3)3— y 
(CcH5)3CH -j- C1CH— C(ONa)C6H 2(CH3)3. Erst die Einw. von (C6H5)3CC1 auf das aus 
Acetomesitylen u. GRIGNARD-Verb. entstehendo Halomagnesiumenolat lieferte das- 
selbo ji,f},f}-Triplienylpropiomesityle.n, das aus I  u. C9H5MgBr erhalten worden war:
1 +  C0H6MgBr -> (C0H6)3CCHrC(OMgBr)-CaH2(CH3)3

(C6H6)3 C-CH2- CO ■ C0 HS(CII3)3
(C„H5)3CC1 +  CHC(OMgBr )  • CeHs(CHs), S 1

Die Konst. des aus I u. CH3MgJ dargestellten (},[}-Diphenylbutyrylmesilylens wurdo 
durch Synthese aus C0H5MgBr u. /?-Methylbenzalacełomesitylen erhartet (a: X  =  J, 
b: X  == Br):
a) I  +  CH3MgX (C0H6)s(CH3)C.CH“ C(OMgX)CaHa(CH3)3— ,

•ł' T
b) (C„HJ(CH3)C=:CH.CO.C9H2(CHs)3 +  C,HsM gXJ (C JIs).2(CH1)C.CHj .CO-CrtHl(CH2)3

Somit geht der KW-stoffrest bei den Additionsrkk. der GRIGNARD-Verbb. mit I  
u. iihnlichen Verbb. wie iiblich in /?-Stellung. Die verschiedene Rk.-Geschwindigkeit 
bei a u. b — im ersteron Fali ist die Umsetzung erst nach 3-std. Kochen in Bzl., im 
letzteren fast augonblicklich zu Ende — wird auf Eigg. der verschiedenen konjugierten 
Systeme zuriickgefiihrt, da ein Ersatz von C0H5MgBr durch CH3MgJ [Bldg. von 
(OH3)2C(C,;H5) ■ CH2 ■ CO ■ C0H,(CH3)3] ohno EinfluB auf die Geschwindigkeit ist.

V e r s u c h e .  Verbesserte Darst. von fS-Phenylbenzalacetomesitylen (I): Das durch 
Kondensation von Acetomesitylen mit Benzaldehyd in Ggw. von alkoh. NaOH er- 
kaltene Benzalacetomesityle7i wird vorsichtig bromiert u. das Dibromid, F. 126— 127°, 
durch Kochen mit NaOCH3-Lsg., Verdiinnen mit W., Ansauern mit HC1 u. abermaliges 
Kochen in das Benzoylacetomesiiylen, C8H5 • CO • CH, ■ CO • C0H;(GH3)3 (II), F. 79°, iiber- 
gefiihrt. Die Verb. ist 100°/oig enolisiert (Br-Titration nach K. M e y e r )  u . reagiert mit
2 Mol CH3MgJ unter Entw. von 1 Mol Gas. Durch 5— 6-std. Kochen mit CęHcMgBr
— bis zum Verschwinden der Rotfarbung — u. yorsichtiges Zersetzen mit Eis -f- HC1 
wird das f)-Oxyketon, (C6H 5)2COH ■ CH2 ■ CO ■ CcH 2(CH3)3, F. 75°, erhalten, aus dem 
durch Kochen mit HC11 entsteht. — /3-Mełhylbenzalacetotnesitylen, Ci9H„„0 (III), F. 84°. 
Aus I I  u. CH3MgJ wie oben. Dio Ozonisierung gab Acetophenon u. Mesitylencarbon- 
saure. —  f3,p,fl-iriphenylpropiomesitylen, C30H ,sO, F. 194— 195°. Da I  mit CGH5MgBr 
eine swl. Additionsverb. bildet, die beim Ansauern I  zuriickliefert, muB die Zugabe 
von I  zur verd. Grignari)-Lsg. langsam erfolgen, u. die Lsg. anschlieBend bis zum 
Verschwinden der Rotfarbung gekocht werden. — j3,(3-Diphenylbulyrylmesitylen, 
C25H 20O, F. 87°. — (3,f}-Diphenylvalerylmesitylen, C,H5-C(C6H 5),CH2CO’CBH 2(CH3)3,
F. 106°. Aus I  u. C2H5MgBr. — {5-Phcnyl-fi,fi-dimethylpropiome.sityle.n, (C6H5) (CH3),C- 
CH2 CO-CliH2(CH3)3, F. 184— 185°. Aus I I I  u. CH3MgJ. (J. Amer. chem. Soc. 55. 
690—95. Febr. 1933. Harvard Univ.) B e r s in .

N. Kissljanskaja, Benzylidenaceton, Zimtsaure und Bromstyrol. An Stello des 
yon S c h o r y g in  (C. 1932. I .  2948) bei der Best. von Benzylidenaceton angewandten 
CH30H  wird Eg. ais Losungsm. empfohlen. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shum al obschtschei Chimii] 2. (64). 103. 1932.) B e rs .

Arthur Schwalbe und Ossian Aschan, Untersuchungen uber eine Darslellungs- 
weise fiir saure Schwefelsaureester von Terpen- und cinderen iihnlichen Alkoholen. Bei 
der Einw. von 60—65%ig. H ,S04 auf ein Gemisch von 90% Camphen u. 10% Bzl. 
bei 0— 8° (neben Isoborneol, Camphenhydrat u. dimercm Camphen) ein saurer Sehwefel- 
saureester C10H170-S03fl, der sich aus der ath. Lsg. des Reaktionsgemisches durch
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Scliiitteln mit Sodalsg. entziehen u. sich ais Na-Salz, CJ()H170 ■ SÓgNa (Nadeln) isolieren 
laBt. Bei der Hydrolyse des Esters entsteht ein Prod., das — wie die Acetylierung 
ergab — mir 10,2°/o Borneol oder Isóbomeol entliiilt. — Bei der Einw. yon konz. H 2S04 
auf A. unter ICuhlung erhalt man Didthyloxcmiumsulfat (A s c h a n , Medd. fran Sv. Vet. 
Akad. Nobelinstitut 5 [1919]. Nr. 8) das sich mit Alkoholen u. IĆW-stoffen zu sauren 
Estern umsetzt. Es wurden die Reaktionsprodd. mit Borneol, Isobomeol u. Camplien- 
hydrat isoliert, ebenso mit a- u. fi-Santenol u. mit Menthol.

V e r s u c h e .  Borneol + Diathyloxmiiumsulfal. 15,4 g Borneol in 3 Portionen 
in ein bei —5° bereitetes Gemisch von 7,4 g A. u. 9,8 g H 2S04 eintragen. Nach 2 Stdn. 
in einen UberschuB von Sodalsg. eintropfen, Ungelóstes ausathern, alkal. Lsg. mit Koch- 
salz yersetzen, worauf das Na-Salz des sauren Esters auskrystallisiert. Aus A. 2 mai 
umkrystallisieren. C10H 17O ■ S02- ONa. Schuppen. Daraus das Ba-Salz (Schuppen) 
u. das Ca-Salz (Nadeln). Aus Isobomeol + Didthyloxoniumsulfal wird analog ein 
saurer Ester ais Na-Salz erhalten. Dieses zersetzt sich aber leicht, schon beim Stehen 
im Exsiccator. Die Darst. der Ester aus a- und fi-Santenol und Diathyloxoniumsulfat 
erfolgt analog. Bei der Hydrolyse des Esters aus a-Santenol mit Alkali wird /S-San- 
tenol erhalten. — Menthol + Diathylozoniumsulfai. 31,1 g Menthol, 59 g H 2SO., u. 
45 g A. bei —8° reagieren lassen. Nach einiger Zeit in 300 ccm Eis-W. gieBen, aus- 
gefallenes Ol mit BaC03 im OberschuB behandeln, aufkochen, filtrieren. (C10H19- O • 
S02-0)2Ba. Nadeln. (Fińska Kemistsamfund. Medd. 40. 133—41.) W il l s t a e d t .

Ossian Aschan und Arthur Schwalbe, Untersuchungen iiber die Darstellung ton 
sauren Schicefels&ureeslem von Terpen- und anderen Alkoholen. Zur Kennlnis der Oxo- 
niummethode. I I . (Vgl. vorst. Ref.) Vff. liaben festgestellt, daB aus A. u. konz. H 2S04 
bei vorsichtigem Zusammenbringen die Verb. (C2H 5)20 IV< (0 S 0 20H) entsteht, die mit 
Alkoholen unter Bldg. von sauren Sulfaten, RO • SO,OH reagiert, die durch Einw. 
von BaCOj auf das Reaktionsprod. in Gestalt ihrer Ba-Salze in fi., quantitativer Aus- 
beuto erhalten werden. Mit Athylen-KW-stoffen erfolgt Rk. nach der Gleichung 
CHR=CHR' + (C2H5)20 < (0 S 0 20H) — y  CH2R-CHR '-0S020H  + (C2H,)20. Bei 
dieser Rk. ist aber dio Ausbeute nicht durchweg so gut wie bei der ersten. Vff. liaben 
diese Diathyloxoniummcthode auf eine Reilic anderer Alkohole, ais die fruher unter- 
suchten, angewandt. Sie ist allgemein anwcndbar, auch auf mekrwertige Alkohole 
u. ungesatt. KW-stoffe, soweit sie nicht leioht kondensierbar sind. Es bilden nur dio 
aliphat., nicht dio aromat. Ather Oxoniumsalze mit Schwefelsaure; bei der letzteren 
erfolgt yielmehr Sulfurierung. Dibenzyldther Ycrharzt unter den Versuchsbedingungen. 
Benzylathylather wird von H 2S04 gespalten (dabei entsteht u. a. Benzaldehyd). — 
In  einem besonderen Vers. an Camphen zeigen Vff., daB die Bldg. der sauren H2S04- 
Ester aus Alkoholen u. KW-stoffen tatsachlich durch die Einw. des Diathyloxonium- 
sulfats u. nicht der freien H 2S04 erfolgt.

Y e r s u c h e .  n-Butylschuiefelsaures Ba, C8H 18OsS2Ba. 3,8 g n-Butanol por- 
tionsweiso unter Kiihlung mit Eis-NaCl in gekiihltes Gemisch yon 7,5 g A. u. 10 g 
H2S04 (Monohydrat) eintragen. Nach 16-std. Stehen in Suspension einer zur Neu- 
tralisation der Saure hinreichenden Menge BaC03 in Eis-W. einriihren, filtrieren, Filtrat 
zur Troekne eindampfen. Aus 95°/„ig. A. feine Nadeln (dieses Salz ist wasserfrei). Das 
Salz ist entgegen der Angabe von L ieben u . Rossi (Liebigs Ann. Chem. 165 [1873]. 
116) bei Wasserbadtemp. bestiindig. — sec-ButyUchwefelsaures Ba. Darst. analog. 
Das Salz enthiilt 2 Mol Krystallwasser. —  tert. Butylschwefelsaures Ba. Darst. analog. 
Das Einengen der wss. Lsg. erfolgte aber durch langsames Eindunsten bei ca. 40°. 
Prismen. — Isoamylsćhwefelsaures Ba, C10H 22O8S2Ba + 2 H ,0 . Aus 20 g H2S04- 
Monohydrat, 15 g A. u. 9 g Isoamylalkohol. Dieses Salz wurde auch durch Einw. 
von Diathyloxoniumsulfat auf Isoamylen dargestellt: 7,4 g A. u. 9,8 g Monohydrat. 
Dazu 7 g Isoamylen. Ungelóstes nach 30 Min. abtrennen (Diamylen, Kp. 150— 160°). 
Wss. Schicht wie beschrieben aufarbeiten. — Bei der Einw. von Diathyloxonium- 
sulfat auf sec. u. tert. Amylalkohol werden nur Ausbeuten von 0,4—0,8% erhalten. — 
Glykolmonoschwefelsaures Ba, C4H 0O10S,Ba. Aus 3,2 g Glykol, 10 g H2S04 u. 7,4 g 
A. Das Salz kann aus W. mit A. gefallt werden (Blattchen u. Nadeln). Verss., die 
freien Hydroxyle ohne Zers. des Salzes mit Essigsaure zu yerestern, yerliefen negativ.
— Olycerinmonoschwefelsaures Ba, C6H 140 12S2Ba. Aus 4,6 g Glycerin, 14,2 g H2S04, 
7,4 g A. Die Stellung des Schwefelsaurerestes ist nicht gesichert, doch erscheint 
a-Stellung wahrseheinlich. — Bei der Einw. yon Diathyloxoniumsulfat auf Glucose 
erfolgt Rk. im selben Sinne, wie bei mehrwertigen Alkoholen, doch konnten noch keino 
(‘inheitlichen Prodd. isoliert werden. — Dii$oamyloxoniumsulfat. Durch yorsichtigo
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Zugabe von 3,3 g H 2S04 zu 5,27 g Diisoamylather. — Diisoamyloxoniumsulfat u. 
CampJien. 31,6 g Amylather, 19,6 g H2S04, 27,2 g Camphen. Nach %  Stde. in Soda- 
lsg. gieBen, wss. Schicht mit Wasserdampf destillieren, wobei unyerandertcs Campheu, 
Camphenhydrat u. Isoborneol (dieses ais Isobomylacetat bestimmt) iibergehen. Dio 
Ausbeute an Isoborneol ist viel geringer ais bei Anwendung von Diathyloxonium- 
sulfat. (Fińska Kcmistsamfund. Medd. 41. 98— 115.1932. Helsingfors, Uniy.) WlLLST.

Nicholas A. Milas und Ambrose McAlevy, Untersuchungen uber organische Per- 
oxyde. 1. Mitt. Peroxyde in der Reihe der Camphersaure. Camphersiiureanhydrid gibt

'q].j ____________ c __q __q __jj mit Na-Peroxyd nebenstehende Persiiure, dio
• 2 i ii die C03H-Gruppe am sek. C-Atom entlialt.

CH3.C-CH3 O fhr Methylester wurde aus dem tert. Mono-
(jp j____q____ COOH methylester der Camphersaure durch Um-

2 i wandlung in das Estersaurechlorid, das Ester-
C1I3 peroxyd u. schheBlioh in die Esterpersaure

dargestellt. Die isomere halbseitige Persaure (C03H-Gruppe am tertiaren C-Atom) 
konnte nicht aus dcm Ester dargestellt werden, weil der sek. Monomethylester beim 
Vers. der Saurechloriddarst. das Chlorid der tert. Monomethylcstersaure liefert.

V e r s u c h e .  {-\-)-Camphersdurepersdure, C10H 10O6. Aus Na-Peroxyd in W. mit 
(-l-)-Camphersaureanhydrid in A. Viscoses O l, daraus mit PAe. Krystalle, F. 49— 50°. — 
Bicamphorylperoxyd, C20H30O8. Darst. analog, aber mit anderen Mengen. Aus Aceton- 
PAe. (4:1) F. 142° (stiirm. Zers.). — Camphersdure-tcrt.-monomethylester-sek.-chlorid, 
CuH 170 3C1. Aus dem tert. u. sek. Monomethylester mit PC13. O l;  beim Vers. der Dest. 
bildet sich Camphersiiureanhydrid, Campliersauredimetliylester, Camphersaure u. HC1.
—  Bis-[tert.-methylester-sek.-camphoryl\-peroxyd, C22H3408. Aus dem yorigen mit
Na-Peroxyd. Aus PAe. F. 102°. — sek. Methylperester-tert.-methylcamphersdureester, 
C12H20O5. Aus Camphersaure-tert.-metliylester-sek.-clilorid in A. mit dem Ba-Salz des 
Methylhydroperosyds in W. (RlECHE u. HlTZ, C. 1929. I I .  2431). Sirupose FI. — 
tert. Methylester-sek.-campherpersdure. Aus der vorvorigen Verb. in A. mit der ber. 
Menge Na-Methylat, dann Eiswasser. Wurde nur in 50°/„ig. Reinheit erhalten. (J. 
Amer. chem. Soc. 55. 349—52. Jan. 1933. Cambridge A, Massachusetts, Institute of 
Technology.) B e rg m an  n.

Nicholas A. Milas und Ivan S. Cliff, Untersuchungen iiber organische Peroxyde.
2. Mitt. Die Verwendung von Camphersaurepersaure zur Bestimmung von Doppd- 
bindungen. (1. ygl. vorst. Ref.) Die Rk. vou Persauren mit Doppelbindungen hilngt 
nicht nur von der Reaktivitat der letzteren, sondern auch von der der ersteren ab. So 
reagiert Brenzschleimpersaure leichter ais Benzopersaure oder Camphei-saurepersaure, 
wahrend Phthalsaurepersiiure iiberhaupt reaktionslos bleibt. Camphersaurepersaure 
hat den Vorzug leiehter Zuganglichkeit u. ist in Chlf. bei 0° etwas, bei 25° viel bestandiger 
ais Benzopersaure. Vf. schlagt sie zur Best. von Doppelbindungen vor; ihre Eignung 
(halbstiindige Reaktionsdauer) wird an einer gróBeren Zalil von Fallen bewiesen. Im
2,4-Hcxadien reagiert auch nach 34 Stdn. nur 1 Doppelbindung. Olsiiure u. Linolsaure 
nahmen die ber. Menge auch erst nach 34 Stdn. auf. Zimtsaure reagierte nach 1 Stde. 
nicht, Zimtaldehyd nach 34 Stdn. zu 57°/0, Abietinsaure in derselben Zeit zu 84°/0, 
Crotonsaure zu 15%, Mesityloxyd zu 49%. —  Es wird beschrieben die Isolierung von: 
(-\-)-Pinenoxyd, Kp .50 102— 103°; cZ16ł0 =  0,9675; ud10 =  1,4740, u. Cholesterinoxyd, 
aus Essigester F. 141— 142° (Hydrolyse gibt Cholestantriol, aus A. F. 239,3°). (J. 
Amer. chem. Soc. 55. 352—55. Jan. 1933. Cambridge A, Massachusetts, Institute of 
Technology.) Bergmann.

A. W. Ingersoll und S. H. Babcock, Die Darslellung und Spaltung ton race- 
mischen <x-bromcampher-ji-sulfosaurem Ammonium. Rac. Campher gibt mit 1 Mol. 
Brom eino halbfeste M., die aus rac. a-Bromeampher u. a'-Bromcampher, ferner rac. 
Campher u. <x,a'-Dibromcampher besteht. Durch Erhitzen der Mischung geht der 
gróBte Teil der a'-Bromverb. in die a-Bromverb. iiber; man krysta-llisiert aus schwach 
alkal. A. bei — 10° (vgl. M a rsh , J. chem. Soc. London 59 [1891]. 958; L o w ry , J. chem. 
Soc. London 89 [1906]. 1033). Rac. a-Bromcampher wird dann mit Chlorsulfonsaure 
sulfuriert, so daB das in 30— 50%  d. Th. entstehende Ammonsalz der rac. a-Brom- 
campher-jr-sulfosaure recht leicht zuganglich ist. Dieses Salz wird mit dem einfach 
zu gewinnenden (— )-a-p-Tolyliithylamin ( I n g e r s o l l  u. B u r n s , C. 1933. I .  1287) 
in verd. Essigsiiure kombiniert: es fallt zuerst das Salz dea Typus 1 B I A aus. Diese 
Methode ist besser ais die von Po PB u. G ib s o n  (J. chem. Soc. London 97 [1910]. 2207).
—  Reiner rac. a-Bromcampher bildet aus A. monokline, hemimorphe Krystalle vom
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F. 50,5—51°. — (—)-a-p-Tolylathylamin-(— )-y.-bromcampher-n-sulfonal, C19H2804NSBr- 
H20. Prismen, wasserfrei F. 165°; Loslichkeit 2,10 g in 100 g W. von 25°. [<x]d26 =  
—62,7° (in W.). —  (— )-a.-p-TolyldłJiylamin-(-\-)-a-bromcamipher-n-sulfonat, C joH j^N* 
SBr-H20. Nadeln, wasserfrei F. 232°; Loslichkeit 2,96 g in 100 g W. von 25°. [a]n25 =  
+59,4° (in W.). (J. Amer. chem. Soc. 55. 341—45. Jan. 1933. Nashville, Tennessee, 
Vanderbilt Univ.) B e rg m a n n .

A. W. Ingersoll,' S. H. Babcock und Frank B. Burns, Lóslichkeitsbeziehungen 
bei optisch-isomercn Salzen. 3. Mitt. Die niandelsauren und a.-bromcampher-n-sulfosauren 
Salze von a.-Phenylathylamin und a.-p-Tolyldthylamin. (2. vgl. C. 1933. I. 1287.) Die 
Lóslichkeitsbeziehungen in den von Vff. bisher untersuchten Kombinationen von Basen 
u. Sauren asym. Struktur entsprechen den in der 1. Mitt. (C. 1932 .1 .1518) ais Fali 4, 
7 u. 8 beschriebenen Typen. In der vorliegenden Arbeit wird je ein Beispiel fiir Typ 1,
6, 8 u. 4 (oder 7) beschrieben. Von Mandelsaure u. a-Phenylathylamin wurden vier 
stabile Salze erhalten, dereń Loslichkeiten in folgender Reihe zunehmen: (d B  1A oder 
l J S d i )  <  (d,l B dA  oder d,l B\ A) <  d,l B d,l A < ( d £ d i  oderl.B14). Hierbei 
trat Fali 4 ein (1 B  d A <  d,l B d,l A <  1 B 1 A), wenn die partiell akt. Base mit der 
rac. Saure kombiniert wurde, Fali 7 (d,l B dA  <  d,l B  d,l A), wenn umgekehrt partiell 
akt. Saure mit rac. Base zusammentraf. Beide Methoden erlauben also die Reinigung 
der akt. Saure u. der akt. Base. In  dem System Mandelsaure-a-p-Tolylathylamin war 
die Loslichkeitsreihe d,l B d,l A <  (d B  1A oder 1 B  d ̂ 1) <  (d jB d A oder i 2? 1 /ł) 
(Typ 6). Aus den partiell akt. Komponenten kónnen daher nur die inakt. Formen rein 
erhalten werden. Ein ahnlicher Fali liegt móglicherweise im System d-Bromcampher- 
Ji-sulfosaure-Narcotin vor (PERKIN u . ROBINSON, J. chem. Soc. London 99 [1911], 
788). — Bei den a-Bromcampher-jr-sulfonaten des a-Phenylathylamins ist die Loslich
keitsreihe d,l B d,l A <  (d.Bd,1.4 oderl Bd , lA )  <  { d B l A o d e r l B d A )  < ( d B d A  
oder 1 jB 1,4) (Typ 8). Danach kann die rac. Base durch die akt. Formen der Saure 
gespalten werden, aber die rac. Saure bildet stabile partielle Racemate mit den akt. 
Formen der Base. —  So wie rac. a-Bromcampher-jr-sulfosaure durch akt. a-p-Tolyl- 
iithylamin zerlegt werden kann, ist auch das Umgekehrte moglich. Die Loslichkeits
reihe der stabilen Salze in diesem System ist: (d B  d 4̂ oder \ B \ A) <  (d i? 1A oder
1 B  d A) <  d,l B  d,l A (Typ 1). — Fali 4 u. 7 kommen nach den bisherigen Erfahrungen 
relatiy haufig vor, doch laBt sich eine sichere V o r a u s s a g e  bisher,nicht machen.

V e r s u c h e .  Es wird die Zorlegung rac. Mandelsaure mit (-f)-a-Phenyliithylamin 
beschrieben, die reine (— )-Saure liefert (ao25 =  — 154,8° in W.). — (+)-a-Phenylaihyl- 
aminsalz der (— )-Mandelsdure. Hexagonale Tafeln, F. 177°. [a]D-5 =  — 60,4° (in W.). 
Loshchkeit 4,91 g in 100 g W. von 30°. — rac. Phenylałhylaminsalz der {-\-)-Mandelsaure. 
Aus partiell zerlegter Mandelsaure u. rac.-Phenylathylamin ais schwerstlósliches Salz. 
Aus W. durchsichtige Tafeln, F. 176°. [cc]d25 =  +63,5°. Loslichkeit: 5,81 g in 100 g 
W. von 30°. — rac.-<t-Phenylathylaminsalz der rac. Mandelsaure. Aus den Komponenten. 
Tafeln, F. 138°. Loshchkeit: 12,29 g in 100 g W. yon 30°. —■ (—)-a-Phenylałhyl- 
aminsalz der (+ )-Mandelsdurc. Aus partiell rac. Amin u. (-f )-Mandelśaure. [<x]d25 =  
+58,9°. — rac. a.-p-Tolylathylaminsalz der rac. Mandelsaure. Aus rac. Mandelsauro u. 
partiell akt. Base; sechsmalige Krystalle aus W. Prismen oder rhomb. Tafeln, F. 136°. 
Loslichkeit: 4,89 g in 100 g W. von 25°. — (-\-)-a.-p-Tolylathylaminsalz der (—)-Mandd- 
saure. Aus den Komponenten. Prismen, F. 146°; [a]o25 =  — 57,5°. Loslichkeit: 5,18 g 
in 100 g W. von 25°. — (-\-)-a-p-Tolylathylaminsalz der (-\-)-Mandelsa,ure. Aus den 
Komponenten. Nadeln, F. 140°; [ajn26 =+65,3°. Loslichkeit: 7,12 g in 100 g W. 
yon 25°. Analog wurde der opt. Antipode dieses Salzes erhalten. — (— )-a-Phenyl- 
tithylaminsalz der (Ą-)-u.-Bromeampher-7i-sulfosaure. Prismen, F. 205°; [a]n25 =  +62,6°. 
L-oslichkeit: 5,40 g in 100 g W. von 25°. — (+)-a.-Phenylathylaminsalz der (+)-a-Brorn- 
campher-7z-sulfosaure. Sehr 1. Nadeln, F. 183— 186°; [a]rr5 =  +63,3°. —  rac. a-Phenyl- 
dthylaminsalz der rac. <x-Bromcampher-n-sulfosdure. Aus den Komponenten. Nadeln.
F. 155°. Enthalt 1 Mol. H 20. Loslichkeit des Monohydrats: 2,05 g in 100 g W. von 
25°. — ( + )-<x.-Phenyliiihylaminsalz der rac. a-Bromcampher-n-sulfosaure. Monohydrat. 
Derbe Prismen vom F. 170° (wasserfrei). Loslichkeit: 3,11 g in 100 g W. von 25°. 
Drehung des wasserfreien Salzes [cc]d26 =  +1,20. —  ( + )-a-p-Tolylathylaminsalz der 
(_j-)-cc-Bromcampher-7i-sulfosdure. Monohydrat mit [a]n26 =  +62,5°. Prismen vom 
r. 165° (wasserfrei). Loslichkeit: 2,12 g in 100 g W. von 25°. — rac. a-p-Tolylathyl- 
aminsalz der rac. a-Bromcampher-Ti-mlfosaure. Aus den Komponenten. Aus W. Nadeln, 
1*. 161°. Loshchkeit: 3,38 g in 100 g W. von 25°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 411— 16. 
Jan. 1933. Nashyille, Tennessee, Vanderbilt Univ.) BERGMANN.

XV. 1 . 156
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H. Howard Lee und J. C. Warner, Die Systeme a) Biphenyl-Diphenylamin;
b) Biphenyl-Benzophenon; c) Benzophenon-Diphenylamin. Biphenyl-Diphenylamin 
geben ein Eutektikum mit 41,7 Mol.-% Biphenyl; es wird bei 29,6° fest. Unter der 
Annahme idealen Losungsverh. u. konstanter Schmelzwarmcn waren die beiden Zahlen 
43,8 MoL-% u. 26,5°. Die gegenseitige Lósliclikeit ist also kleiner ais die ideale — 
offenbar, weil die eine Komponente polar, die andere nicht polar ist. Im festen Zustand 
losen sieh dio beiden Stoffo nicht ineinander. — Biphenyl-Benzophenon zeigt auch 
ein einfaches Eutektikum: 39°/0 Biphenyl; eutekt. Temp. 25,2°. Auch hier weichen 
die berechneten Zahlen (41,3°/0; 23,5°) von den gefundenen erwartungsgemaB ab; 
im festen Zustand gibt es keine gegenseitige Lósliclikeit. — Im  System Benzophenon- 
Diphenylamin gibt es eine Verb. 1:1 u. zwoi Eutektica (30 Mol.-% Benzoplienon 
bei 34,1°; 74,5 Mol.-% Benzophenon bei 31,9°). Die Werte von G iu a  u . C h e r c h i (Gazz. 
chim. ital. 49. I I  [1919]. 264) sind ungenau. Dio Losliehkeiten sind hóher ais die idealen. 
Die Verb. 1: 1 der Komponenten esistiert in 2 Modifikationen: Die eine, F. 30,8°, 
erhalt man bei starlcem Abkuhlen der Schmelze, dio andere F. 40,2°, beim Riihren. 
Die Umwandlungstemp. liegt sicher unter Zimmertemp. (J. Amer. chem. Soo. 55. 
209— 14. Jan. 1933. Pittsburgh, Pennsylvania, Schenley Park, Carnegie Institute of 
Technology.) B e rg m an n .

W . E. Bacłunann, Die photochemische Beduktion von Ketonen zu Hydrolen. 
Wie kurzlich gezeigt wurde (C. 1933. I. 1941), kann eine kleine Menge Na-Alkoholat 
eine groBe Menge Benzpinakon in Beuzhydrol u. Benzophenon spalten. Bei Ggw. 
von etwas Alkoholat sollte also auch die pliotochem. Red. von Ketonen zu Pinakonen 
(mit primaren oder sekundaren Alkoholen; ClAMICIAN u. SlLBER, Ber. dtsch. chem. 
Ges. 33 [1900]. 2911; Co h e n , Recueil Trav. chim. Pays-Bas 39 [1920]. 242) nicht 
bei den Pinakonen stehen bleiben: letztere miisscn in Keton u. Hydrol zerlegt werden, 
das Keton kami wieder Pinakon bilden usf., bis alles in Hydrol umgewandelt ist. Das 
ist in der Tat der Fali, wie in isopropylalkohol. Lsg. gezeigt wird. DaB wie in der C. 1933.
I. 1941 referierten Arbeit angenommen, wirklich Ketyle zwischendurch entstehen, 
ergibt sich aus dem Auftreten der blaugriinen Ketylfarbe beim Belichten von Benzo- 
plienonlsgg. der geschilderten Art. Dio Entfiirbung tritt im Dunkeln ein; beim Be
lichten kehrt die Farbung wieder usf. Da die Zers. des Pinakons durch Alkoholat 
ja sehr rasch geht, ist es yerstandlich, daB die Geschwindigkeit der Pinakonbldg. (ohne 
Alkali) prakt. gleich der der Hydrolbldg. (mit Alkali) ist. Dio Ketone, die nach Co h e n  
in A. keine Pinakone geben (MlCHŁERsehes Keton, Phenyl-a-naphthylketon, Fluorenon, 
Phenyltriphenylketon), lassen sich auch nicht photochem. zu Hydrolen reduzieren. 
Nur Phenylbiphenylketon gibt in Isopropylalkohol sowohl Pinakon (aus Aceton-Chlf. 
Nadeln, F. 198°), wie — mit Athylat —- Hydrol. Positiv yerlief die Red. bei Benzo
phenon, 4-Methyl-, 4,4'-Dimethyl-, 4-Methoxy-, 4-ChIor-4'-methyl-, 4-Phenyl- (s. o.) 
u. 4-Chlorbenzophenon. (J. Amer. chem. Soc. 55. 391— 95. Jan. 1933. Ann Arbor, 
Michigan, Univ.) B e r g m a n n .

W. E. Bacłunann, Der Mechanismus der Beduktion durch Nairiumamalgam und 
Alkohol. I. Die Beduktion von aromatischen Ketonen zu Hydrolen. (Vgl. vorst. Ref.). 
Bei der Red. von Benzophenon mit Na-Hg u. absol. A. wurde bcobachtot, daB 
Na-Hg auf den A. fast gar nicht einwirkt; erst auf Zusatz von Benzophenon unter 
Schiitteln setzt eine heftige Rk. ein, das Keton ist in wenigen Min. unter starker Warnie - 
entw. zum Hydrol reduziert. Wahrend der Red. wird die Lsg. infolge Bldg. von Na- 
Ketyl blau; die Farbo yerschwindet rasch, wenn man das Schiitteln unterbricht. 
Wenn das Keton yollstandig reduziert ist, tritt die blauo Farbę nicht mehr auf. Da 
das Ketyl auch bei Abwesenheit von A. aus Benzophenon u. Na-Hg entsteht, ist an- 
zunehmen, daB die Red. nicht durch den aus Na-Hg u. A. entwickelten H  erfolgt, 
sondorn durch Umsctzung des Ketyls mit A. zu Benzylhydrol u. Benzophenon:

2 (CGH5)„CONa + 2 C Ą - O H  — y 2 C2H5ONa + 2 (C„H5)2C(OH) . . . — >•
“ (C6H5)2CH-OH + (C6H5)2CO, 

worauf das so zuriickgebildete Benzophenon sich erneut mit Na umsetzt. Das Ketyl 
kann sich auch zu Benzpinakol-Na polymerisieren; diese Rk. ist umkehrbar u. das 
Benzpinakon kann ebenfalls in Benzliydrol u. Benzophenon umgewandelt werden. 
DaB die Annahme des Ketyls ais Zwischenprod. richtig ist, geht daraus heryor, daB 
man dio Red. in A. -+ Bzl. mit der theoret. Menge A. ausfiihren kann; hierbei sind die 
Farberscheinungen noch mehr ausgcpriigt. Da das entstandene Benzhydrol die Rolle 
des A. iibernehmen kann, geniigt sogar die Halfte des nach dor obigen Gleichung er- 
forderlichen A. Ferner kann man Benzhydrol auch aus fertigem Ketyl durch Einw.
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von A. erhalten. — AuGer Bendiydrol lassen sich auch 4-MjeJthylbenzhydrol, 4,4'-Di- 
melhylbenzhydrol, 4-Phenylbendiydrol, 4,4’-Diphenylbenzhydrol u. 9-Oxyfluoren durch 
Red. der entsprechenden Ketone mit Na-Hg u. wenig A. in A. Bzl. gewinnen; auch 
hierbei treten blaue oder griine Farbungen auf. Phcnyl-oL-naphlhylkelon gibt eine 
gróBere Anzalil von Prodd. In analoger Weise verlauft die Red. von (CGH5)2C0 mit 
Li-Amalgam oder K-Amalgam u. A.; die Rk.-Lsgg. sind blau, bis alles Keton reduziert 
ist; man erhalt quantitativ (C6H5)2CH-OH. — Aliphat. Ketone u. Aldehyde werden 
durch Na-Hg u. A. unter intermediarer Bldg. von Na-Additionsprodd. reduziert. — 
4,4'-Diplienylbenzophenon, aus Oxalylchlorid, Diphenyl u. A1C13 in CS2. Blattclien aus 
Aceton -f- Bzl., F. 233°; entgegen Literaturangaben swl. in h. A. u. Bzl. 4,4'-Diphenyl
benzhydrol, Nadeln aus Aceton, F. 151— 152°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 770—74. 
Febr. 1933. Ann Arbor [Michigan], Univ.) O ste rtag .

SanJord s. Jenkins, Die Grignardsche Reaktion bei der Synthese ton Ketonen.
I. Eine neue Metliodc zur Darstellung ton Desoxybenzoinen. In  Anlehnung an Beis 
(C. 1903. II. 1110) wurde vom Vf. eine allgemeine Darst.-Methode von Desoxybenzoincn 
ausgearbeitet. Durch langeres Erhitzen von 3—4 Aquivalenten Benzylmagnesium- 
halogenid mit prim. Benzamiden unter H 2 wurden Benzylphenyl- (I) (F. 57°), Benzyl-m- 
clilorplienyl-, C14HUC10 (II), F. 62°, Benzyl-p-me.tlioxyplie.nyl- (III) (F. 77°), o-Chlorbenzyl- 
p-methoxyphenyl-, C]5H 13C102 (IV), F. 97,5°, u. p-Chlorbenzyl-p-methoxyphenylketon, 
CjriH I3C102 (V), F. 137,5°, dargestellt. Die Konst. der Verbb. wurde durch Vergleich 
mit den aus den entsprechenden Bonzoinen gewonnenen Ketonen oder an Hand der 
durch BECKMANNsclie Umlagerung der Oxime (eroii-Benzyltypus) erhaltenen Anilide 
bewiesen. — Oxim: von I, F. 98°; von II, CJ4H 12NC10, F. 120°; von III , F. 118,5°; von
IV, C15H lllNC102, F. 99°; von V, Cl5H 14NC102, F. 138,5°. — Phenylacet-m-chloranilid, 
Ci4H12NC10, F. 95°. o-Chlorphenylacet-p-methoxyanilid, C15H 14NC102, F. 166°. p-Chlor- 
phenylacet-p-methoxyanilid, C,5H 14NC102, F. 184°. Śamtlicłie FF. sind korrigiert. 
(J. Amer. chem. Soc. 55. 703—06. Febr. 1933. Baltimore, The Johns Hopkins 
Univ.) Bersin.

Alvin S. Wheeler und w. J. Mattox, Naphtholstudien. II. Die Chlorierung ton
1.5-Dioxynaphthalin. (I. vgl. C. 1931. I. 934.) Es wurden Di- u. Trichlorderiw. des
1.5-Dioxynaphthalins durch Chlorierung einer CCl4-Lsg. des Acetats im Sonnenlicht 
oder mit Jod ais Katalysator dargestellt. Dio Oxydation dieser Verbb. mit Cr03 lieferte 
Chinone, die yerschiedenen Umsetzungen unterworfen wurden. Die Eigg. der Verbb. I I
u. V II stimmten nicht mit denen der von WlLLSTATTER u . S chu le r (C. 1928. 1. 1412) 
dargestellten Verbb. iiberein. Die zum Nachweis der o-Stellung von O u. OH in VI 
ausgefiihrte Rk. von D im ro th  mit Pyroboracetat lieferte nur eine Rotfarbung. Das 
Chinon I I I  gab eharakterist. Rlck. mit aromat. Aminen, nur die Nitroanilinę, Sulfanil- 
saure, p-Aminobenzoesaure u. 2,4-Dichloranilin reagierten nicht.

V e r s ue h e .  4,8-Dichłor-l-oxy-5-acetoxynaphthalin, Ci2Hs0 3C12 (I). Durch 
Chlorierung von l,5-Diacetoxynaphthalin bei Zimmertemp. Żers.-Punkt 158—160°. 
Daraus: 4,8-Diclilor-l,5-dib&nzoxynaphthalin, C19H 120 4C12, F. 179°; 4,8-Dichlor-l,5-di- 
acetoxynaphtlialin, C14H 10O4Cl2 (VII), F. 143°; 4,8-Dichlor-l,5-dioxynaphthalin, C10Hc-
0 2C12 (II), p. 1940. — S-Chlor-5-acetoxy-l,4-naphthochinon, C12H-04C1 (III), F. 143°. 
Durch Oxydation von I  oder IV. Daraus: 8-Chlor-5-oxy-l,4-naphłliochinon (VI), F. 112°;
8-Chlor-l,4-dioxy-5-aceloxynaphthalin, C12H904C1, Zers.-Punkt 173°; 8-Chlor-l,4-dibenz- 
oxy-5-acetoxynaphthalin, C26H 170(;C1, F. 216°; 8-Chlor-l,4,5-triaceloxynaphthalin, C16H 12-
0 6C1, F. 147°; 8-Chlor-5-acetoxy-l,4-naphthochinon-o-aminoanilid, ÓI8H,304N2C1, Zers.- 
Punkt 271°; 8-Chlor-5-acetoxy-l,4-naphthochinon-p-oxyanilid, C18H 120 5NC1, Zers.-Punkt 
226°; S-Chlor-5-acetoxy-l,4-naphthochinonanilid, C18H 120 4NC1, F. 172°; 8-Chlor-5-acet-

156*
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oxy-l,4-naphihochinon-p-methylanilid, C19H 1404NC1, F. 169°. — 4,4,8-Trichlor-l-oxy- 
5-acetoxynaphthalin, C]nH90 3ć l3 (IY), F. 174°. Durch Chlorierung yon l,5-Diacetoxy- 
naphthalin in Eg. bei 50° oder von I  boi 80°. — 2,8-Dic)dor-5-acetoxy-l,4-napkthochinon, 
C12H604C12 (V), F. 158—159°. Durch Chlorierung von III. —  4,8-Dichlor-l-benzoxy- 
5-oxynaphthalin, C17H 10O2Cl2, F. 157— 158°. Aus I  iiber das 4,Ś-Dichlor-l-benzoxy- 
5-aeetoxynaphthalin mit alkoh. HC1. —• 8-Chlor-l,4,5-lrioxynaphthalin, C10H 70 3C1,
F. 115—120Q (Zers.). Aus Y I mit SnCl2. Daraus mit CGH 5C0C1 8-Chlor-l,4,5-tribenzoxy- 
naplitJialin, C31H 19O0Cl, F. 210°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 686— 90. Febr. 1933. Univ. 
of North Carolina.) B e r SIN.

Sisir Kumar Guha, Vom Acenaphtkenchinon abgeleitete Farbsioffe. Teil 3. Azine 
und indigoide Kupenfarbstoffe. (2. ygl. C. 1931. II . 53.) 9-Nitroacenaphthophenazin, 
C18H 90 2N3 (I), aus Aeenaphthenohinon u. 4-Nitro-o-phenylendiamin in sd. Eg. Citronen
gelbe Prismen aus Pyridin oder Platten aus Anilin, schm. iiber 310°. Ist rótlichbraun 1. 
in konz. H 2S04. Farbt Wolle aus saurem Bad citronengelb, wie auch die beiden 
folgenden Verbb. — 3-Chlor-9-nitroace.iiaplithophenazin, C18H80 2N3C1, entsprechend aus
3-Chloracenaphthenchinon, citronengelbe Nadeln, F. 287°. Tief rótlichbraun in konz.
H,SO.,. — 3-Brom-9-nitroacenaphthoplienazin, C18H80 2N3Br, citronengelbe Nadeln,
F. 295°. — 3,4,9-Trinitroace/naphthophenazin, C18H7O0N5, mit 3,4-Dinitroacenaphthen- 
chinon, F. 300—301°, hellgelb 1. in konz. H 2S04; farbt Wolle aus saurem Bad tiefgelb. —

9-Aminoacenaphthophenazin, Ci8H uN3, durch Red. von 9-Nitroacenaphthophenazin in 
A. mit SnCl2 u. HC1, oder aus mit Zn-Staub u. Eg. reduziertem Chrysoidin u. Ace- 
naphthenchinon in sd. Eg. Prismen aus Xylol oder besser aus Anilin, schm. nicht unter- 
halb 310°. Orangerot 1. in konz. H 2S04, farbt Wolle hellgelb. — Ferner wurden 3 Deriyy. 
von Cibascharlach G (2-Thionaphthznacenaphlkyle7u?idigo) dargestellt, von denen das 
Cl- u. das Br-Deriv. aus blaulichvioletter Kupę Baumwolle scharlachrot anfarben, 
welche Farbo zwar róter ist ais die des Cibascharlach G, letzterer aber in bezug auf 
Glanz u. angenehmes Aussehen nachsteht. 2-ThionaplUhen-8'-(3'-chlor)-acenaphthylen- 
indigo, C2aH 90 2ClS (II), durch Erhitzen yon 3-Chloracenaphthenchinon u. konz. HC1 
mit 3-Oxythionaphthen in Eg., scharlachrotc Nadeln aus Essigsaure, Pyridin oder 
Amylalkohol. F. 280°. Tiefgriin 1. in starker H 2S04, wie auch der entsprechend dar- 
gestellte 2-Thionaphilien-8'-{3'-brom)-acenaphtliylenindigo, C20H 9O2BrS, F. 287°. Analog 
erhalt man mit 3,4-Dinitroacenaphthenchinon 2-Thionaphthen-8'-(3',4'-dinitro)-ace- 
naphthylenindigo, C20Hs0 6N2S. Prismen aus Pyridin, schm. nicht unterhalb von 300°. 
Lóst sich schwarzliehbraun in starker H 2S04 u. farbt Wolle dunkelrot aus saurem Bad, 
Baumw'olle dunkelrot aus gelbbrauner Kiipe. (J. Indian chem. Soc. 9. 423— 27. 1932. 
Patna, Science Coli.) B e h r l e .

E. P. Kohler und E. M. Nygaard, Die Autoxydałion von Ałhylenoxyden. Nach 
K o h l e r , R ic h t m y e r  u . H e s t e r  (C. 1931.1. 1919) wird l,l-Diphenyl-2-(a-oxybenzyl)- 

CSH5—CH—O—O—CH—C(C6H6)j athylenoxyd an der Luft zu einem Peroxyd
i nebenstehender Formel oxydiert, aber nur

^  bei Ggw. geringer Sauremengen. NH3-haltige
oder mit Basen gewaschene Luft hat diese Wrkg. nicht. Die Saure spaltet uberraschendcr- 
weise das Athylenoxyd zuerst in Benzaldehyd u. l,l-Diphenylathylenoxyd; letzteres 
kann sich in Lsgg., die die notwendigen Saurespuren enthalten, weiter zu Diphenyl- 
aeetaldehyd isomerisieren, u. zwar irreversibel. Wenn eine Lsg. des Athylenoxyds in 
Benzaldehyd aber der Luft ausgesetzt wird, so entsteht nach der Gleichung:

(A) C6H6CHO +  CHJ- C < ^ ^  +  Oa — > CsH5 • C H - 0 - 0 - C H - C < ^  J

" V  6  5  ó h  6  c

in 50°/o Ausbeute das obige Peroxyd (neben Diphenylathylenglykolmonobenzoat, 
Benzoesiiure, Ameisensaure u. Benzophenon). Aus welchen Oxydationsprodd. dabei 
das Peroxyd gebildet wird, ist noch nicht ganz klar. l,l-Diphenylathylenoxyd wird 
von 0 2 unter keinen Bedingungen angegriffen, u. die bekannten Autoxydationsprodd. 
des Benzaldehyds, Benzopersaure u. Benzoesaure reagieren zwar mit dem substituierten
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Athylenoxyd, liefern aber nieht das fragliche Peroxyd. (Benzopersaure setzt sich mit 
dem Athylenoxyd nach dem Schema um:

_ 2(CłH,fcC-CH2 +  3C6H6.COOOH — >
(B) y

(C8H6)2CO +  HCOOH +  2CaH6COOH +  CH,—C(C6H6)2

ÓH ÓC0C6H6’
was die oben erwahnten Nebenprodd. erklart.) Vff. schlieficn, daB das Primarprod. 
der Benzaldehydautoxydation der Trager der Peroxydbldg. ist, daB es aber nieht 
mit Benzopersaure ident. ist. Das Primarprod. jC0H5CHO'O2| kann naeh Gleichung A 
oder nach Umlagerung in Benzopersaure nach Schema B reagieren.

V e r s u c h e. Diphenyldthylenglykolmonobenzoat,' C21H 1803. Bldg. s. oben. Aus 
Aceton u. A. Nadeln, F. 166°. — l,l-Diphenyl-2-(ot.-oxy-o-chlorbenzyl)-dthylenoxyd, 
C21H 1704C1. Aus l,l-Diphenylathylenoxyd in o-Chlorbenzaldehyd bei achttagigem 
Stehen an der Luft. Aus Aceton Nadeln, F. 140—141° (Zers.). — Diphenyldthylen- 
glykolmonoacetat, C10H 10O3. Aus Diphenylathylenoxyd in Acetaldehyd an der Luft. 
Aus A. u. PAe. Prismen, F. 91°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 310—14. Jan. 1933. Cambridge, 
Massachusetts, Harvard Univ.) BERGMANN.

J. S. Salkind und W. K. Teterin, Die Einuńrkung von Brom auf Athylenglykóle. 
(Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal 
obschtschei Chimii] 2 (64). 23— 41. 1932. — C. 1932. II. 1174.) B e rs in .

M. G. Van Campen jr. und John R. Johnson, Eine exakte Methode zur Kon- 
stitutionsbestimmung in  der Furanreilie. Dio einfachen Substitutionsprodd. des Furans 
sind schwer zu identifizieren. Eine exakte Konstitutionsermittlung ist durch dio Rk. 
mit Maleinsaureanhydrid móglich. Krystallisierte Umsetzungsprodd. lieferten 2-Brom- 
furan (F. 116°), 3-Bromfuran (F. 131,5— 132°), Furfurylmethyldtlier (F. 97°), Furfurol- 
diacetat (F. 126,5— 127°), Furfurylacełon (F. 86— 87°) u. a. Verbb. mit COOR, CN, 
N02 oder Athylengruppcn direkt am Ring lieferten keine Deriw. Die so erhaltenen 
substituierten 3,6-Endoxo-zl'1-tetrahydrophthalsaureanhydridc konnen durch hydro- 
lysierende Agentien in Phthalsauren oder iliro Anhydride verwandelt werden, in denen 
die Stellung der Substituenten bekannt ist. Die Kondensationsprodd. aus 2-Methyl- 
furan, 2-Bromfuran u. 3-Bromfuran gaben so mit HBr in Eg. 3-Mełhylphthalsa.ure- 
anhydrid (F. 111— 113°), 3-Brom- u. 4-Bromphthalsaureanhydrid (F. 134 — 135° bzw. 
108— 110°). (J. Amer. chem. Soc. 55. 430—31. Jan. 1933. Ithaca, N. Y., Cornell 
Univ.) B e r g m a n n .

Nels Minne und Homer Adkins, Struktur der Komponenten und Ausbeuie bei der 
Acetalbildung. Vff. setzen die Verss. iiber die Abhangigkeit der Geschwindigkeit u. 
Gleichgewichtslage der Acetalbldg. von der Struktur des Aldehyds u. des Alkohols 
fort. Das gesamte bisher vorliegende Materiał wird tabellar. zusammengestellt 
(letzte Mitt. A d k in s , Semb u. BoLANDER, C. 1931. I I . 1002). Neue Messungen: 
Acetaldehyd -f Phenylpropylalkohol (11 Moll. Alkohol auf 1 Moll. Aldehyd) 99% Um- 
setzung (Gleichgewichtskonstante 13,30). Tetrahydrofurfurol + Phenylpropylalkohol 
(5 Moll.) 95% (K  =  9,48); + n-Octylalkohol (5 Moll.) 95% (9,48); + n-Hexylalkohol 
(5 Moll.) 95% (Z  =  9,48); + Laurylalkohol (5 Moll.) 90% (K =  4,03); + n-Amyl- 
alkohol (5 Moll.) 89% (K  =  3,55); + /3-Phcnylathylalkohol (5 Moll.) 89°/0 (K  =  3,55). 
Acetaldehyd +  Isoamylalkohol (11 Moll.) 99% (K  =  13,30); + n-Amvlalkohol (11 Moll.) 
98% (K  =  6,48); + /?-Phenylathylalkohol (11 Moll.) 98°/0 (K  =  6,48), (5 Moll.) 92% 
(K =  5,38); + n-Heptylalkohol (5 Moll.) 92°/0 {K =  5,38); + n-Butylalkohol (11 Moll.) 
96% (i5T =  3,08); + IsobutyJalkohol (11 Moll.) 96% (K =  3,08); + Athylalkohol 
(11 Moll.) 91% (K  =  1,21); + /9-Chlorathylalkohol (11 Moll.) 90% (K =  1,06), (5 Moll.) 
76% (K =  1,04), (3 Moll.) 62% (K  =  1,10); + Benzylalkohol (11 Moll.) 89% (K =
0,94); -\- Cyelohexylcarbinol (5 Moll.) 56% (K =  0,26); +Cyclohexanol (5 Moll.) 56% 
(K =  0,26); + 2-Pentanol (11 Moll.) 72% (K =  0,23); -)- 2-Butanol (11 Moll.) 63% 
(K  =  0,128); + 2-Octanol (5 Moll.) 46% (K  =  0,130); + Trimethylcarbinol (5 Moll.) 
23% (K ~  0,019); + tert. Amylalkohol (11 Moll.) 21% (K  =  0,006). Tetrahydro
furfurol + n-Heptanol (5 Moll.) 95% (K  =  9,481), (3 Moll.) 87% (K =  11,40); + n-Bu- 
tylalkohol (5 Moll.) 80% (K — 1,44); + Tetrahydrofurfurylalkohol (5 Moll.) 80% 
(K  =  1,44); + Isobutylalkohol (5 Moll.) 78% (K  =  1,22); + Methylalkohol (5 Moll.) 
86%  (K  =  2,34); + Athylalkohol (5 Moll.) 79% (K =  1,26); + Propylalkohol (5 Moll.) 
80% (K =  1,44); + 5-Chlorathylalkohol (5 Moll.) 76°/„ (K  =  1,04); + /9-Athoxyathyl
alkohol (5 Moll.) 79% (K  =  1,26); + j?-Methoxyathylalkohol (5 Moll.) 72% (K  =  0,77);
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+ Benzylalkohol (5 Moll.) 79% (K =  1,26); + Allylalkohol (5 Moll.) 72% (K =  0,77); 
+ Cyclóhexanol (5 Moll.) 88%  (K  =  3,15); + 2-Butanol (5 Moll.) 65% (K =  0,47); 
+ 2-Ootanol (5 Moll.) 90% (tf =  4,03), (3 Moll.) 86%  (K  =  4,30); + Isopropylalkohol 
(5 Moll.) 49% (K  =  0,166); + Trimethylcarbinol (5 Moll.) 38% (K =  0,073); + fi-Cyan- 
athylalkohol (5 Moll.) 32% (K =  0,045). — n-Bulyraldehyd + Isobutylalkohol (11 Moll.) 
98% (K =  6,48); + Methylalkohol (11 Moll.) 97% (K  =  4,22); + Butylalkohol 
(11 Moll.) 91°/0 (K =  1,21); + Athylalkohol (11 Moll.) 91% (K =  1,21); + 2-Butanol 
(11 Moll.) 74% (K =■ 0,26); -)-2-Octanol (5 Moll.) 49% (K  =  0,160); + Isopropyl- 
alkohol (11 Moll.) 53% (K  =  0,069); + Trimethylcarbinol (11 Moll.) 38% (K =  0,026). 
Isobutyraldehyd + Athylalkohol (11 Moll.) 86%  (K  =  0,68); + Cyclohexylcarbinol 
(5Moll.) 42% (K  =  0,100); + Isopropylalkohol (11 Moll.) 33% (K  =  0,018), + Tri
methylcarbinol (11 Moll.) 18% (K  =  0,004). Furfurol + Heptylalkohol (5 Moll.) 68%  
(A' =  0,58); + Athylalkohol (11 Moll.) 45% (K  =  0,041); + 2-0ctanol (5 Moll.) 11% 
[K — 0,003); + Trimethylcarbinol (6 Moll.) 0%  (K  =  0). Benzaldehyd + 2-Octanol 
(5 Moll.) 49% (K  =  0,160). — Auf Grund dieser Ergebnisse laBt sich die Frage bc- 
antworten, ob, wenn oin Alkohol mit zwoi Aldehyden beim Gleichgewicht dieselbe 
prozentuale Ausbeute gibt, ein anderer Alkohol mit diesen beiden Aldehyden dasselbo 
tut. In  15 von 19 untersuchten Fallen (Acetaldehyd u. Tetrahydrofurfurol) ist das 
tatsachlich so, in vier Fallen jedoch nicht (bei den Alkoholcn Cyclohexanol, 2-Butanol, 
2-Octanol, Trimethylcarbinol). Bzgl. des Einflusses der Kettenlange der Alkohole 
laBt sich an den mit Tetrahydrofurfurol erhaltenen Ergebnissen ablesen, daB die 
Affinitat zur Acetalbldg. mit steigender Kettenlange zuerst abnimmt, dann aber wieder 
deutlieli ansteigt. Verzweigung der Kette hat keinen groBen EinfluB auf dio Acetal- 
ausbeute; nur die Verzweigung, die dio Cyclohexylgruppe kennzeichnet, verringert 
deutlich die Affinitat zur Acetalbldg. Dasselbe tun Doppelbinduugen, besonders in 
der Aldehydkomponente, wie der Vergleich von Furfurol, Acrolein, Crotonaldehyd mit 
Tetrahydrofurfurol, Propionaldehyd, Butyraldehyd zeigt. Benzaldehyd verhalt sich 
wie Acrolein, Zimtaldehyd wie Crotonaldehyd. Mit Acetaldehyd (1 Mol.) reagieren 
primare Alkohole (5 Moll.) zu ca. 90%, sekundare halb so viel, tertiare nochmals halb 
so viel. Das gilt jedoch nicht fur komplizierter gebaute Stoffe: Cyclohexylcarbinol 
verhalt sich gegen Acetaldehyd u. Isobutyraldehyd wie ein sekundarer Alkohol, Octanol- 
(2) hat mit Tetrahydrofurfurol eine ganz abnorm hohe Gleichgewiclitskonstante, ahnlich 
auch mit Benzaldehyd, hingegen mit Furfurol eine ganz abnorm geringe. Substituiert 
man Phenyl im Methylalkohol, so sinkt die Reaktionsfahigkeit gegen Acetaldehyd 
oder Tetrahydrofurfurol; im Athyl- oder Propylalkohol steigert es dagegen die Aus
beute. In  der Aldehydkomponente wirkt Phenyl nur (senkend), wenn es direkt an 
der Aldehydgruppe gebunden ist. — Auch mit den drei Methylcyclohexanolen wurden 
Verss. ausgefiilirt; doch hangen die Ergebnisse von dem Priiparat ab, das stets ein — 
je nach den Herstellungsbedingungen verschieden zusammengesetztes — Gemisch 
von Isomeren war. Mit 1 Mol. Tetrahydrofurfurol u. 5 Moll. Alkohol waren beim 
Gleichgewicht umgesetzt im Fali des 2-Methylcyclohexanols bei zwei Verss. 85 u. 87%> 
im Fali der 3-Verb. bei zwei Verss. 50 u. 68% , im Fali der 4-Verb. boi zwei Yerss. 60 
u. 82%.

V e r s u c h o. Es wird dio Darst. von Tetrahydrofurfurol beschrieben durch 
Hydrierung von Furfurolacetal (A d k in s , Semb u. BoLANDER, C. 1931. I I . 1002; 
CoVERT, C o n n e r  u. A d k in s , C. 1932. I I .  1770) u. anschlieBende Hydrolyse mit 
Salzsaure. Farblose Fl., Kp.;40 1 44— 145°; d25t — 1,10947; nD =  1,4700— 1,4708. 
An neuen Acetalen werden beschrieben: Acetaldehyddihe-plylacetal, C16H340 2. Kp.12153°. 
d25, =  0,8372. nu =  1,4288. — Acctaldehyddiphenylpropylacetal, C20H 20O2. Kp .2 182 
bis 185°. d254 =  1,0049. nn =  1,5229. —  Furfuroldi-p-athoxyathyl<u;etal, Cj3H 2205. 
Kp .2 131— 132°. d-b4 =  1,0374. Ud =  1,4534. — Tetrahydrofurfuroldiamylacetal,
C15H 30O3. K p .9(5 145°. — Tetrahydrofurfuroldibulylacetal, C13H 2603. Kp .9l5 114°. — 
Telrahydrofurfuroldi-f}-athoxydthylacetal, CJ:!H 2605. Kp .4 135°. d254 =  1,0095. nu =  
1,4403. — Telrahydrofurfuroldihcxylacelal, C17H3403. Kp .15 167— 173°. ud — 1,4433. — 
Tetrahydrofurfuroldi-P-phenylathylacetal, C21H2603. Kp .3 195—198°. nn =  1,5342. — 
Telrahydrofurfuroldi-y-phenylpropylacetal, C23H 30O3. Kp .9,5 226°. — Tetrahydrofnrfurol- 
diłetrahydrofurfurylacetal, Clr>H 2G05. Kp .9,5 163°. —  Tetrahydrofurfuryl-ct-(j}-athoxy- 
dthyl)-ather, C9H]303. Kp .9 76°. d254 =  0,9802. nu =  1,4360. (J. Amer. chem. Soc. 55. 
299—309. Jan. 1933. Madison, Wisconsin, Univ.) B e rg m a n n .

Francis Lions und Mary Joan Spruson, Untersuchungen iiber Indole. I I . Dar- 
stellung einiger Derwate des S,0-Dimethoxyindols. (I. vgl. C. 1933. I. 1779.) Fiir die
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FisCHERsehe Indolsynthcse ist dio Darst. der die Zwischenprodd. bildenden Mono- 
phenylhy drążone von a-Dikctonen u. a-Ketoestern aus diazotierbaren aromat. Aminen 
yon besonderer Bedeutung, wahrend dio entsprechcnden Arylhydrazine zum Teil nur 
sehr schwer zuganglieh sind. Deriw. des 5,6-Dimcthoxyindols sind fiir dio Brucin- 
forschung von Wichtigkeit, u. es wird die Syntkese einiger derselbon nach der obigen 
Methode beschrieben. — Aus a-Acetylpropionsaureathylester wird mit 3,4-Dimethoxy- 
benzoldiazoniumchlorid (I) in wss. KOH unter Abspaltung der Acetylgruppe das oligo 
Hydrazon hergestellt, das im Rohzustand in h., W.-freiem, mit trockenem HC1 gesiitt. 
A. unter NH,,C1-Abscheidung zu 5fi-Dimethoxyindol-2-carbonsaureathylester konden- 
sierfc wird. Aus A. orangegelbe Nadeln vom F. 174°. Verseifung gibt die freie Saure, 
Nadeln vom F. 203°. — 3-Methyl-5,6-dimethoxyindol-2-carbonsa.ureathylesler, c14h 1704n . 
In  gleicher Weise aus dem aus a-Acetylbuttersaurcathylester u. I  erhaltenen 3,4-Di- 
methoxyphenylhydrazon des a-Ketobuttersaureesters, orange Nadeln vom F. 182°. 
Durch Verseifung 3-Methyl-5,6-dimethoxyindol-2-carbonsaure, C12H 130.,N, blaBrosa- 
farbige Nadeln vom F. 208°, Zers. — 3-Phcnyl-5,6-dimcthoxyindol-2-carbonsaweałhyl- 
ester, C19H 190.,N. Aus dem 3,4-Dimethoxyphenylhydrazon des /9-Phenylbrenztraubon- 
siiureesters (aus a-Acetyl-/?-phenylpropionsaureathylestcr u. I), blaBorange Plattchen 
vom F. 167°. Durch Verseifung daraus 3-Phenyl-5,6-dimethoxyindol-2-carbcmsćiure, 
C17H 1504N, F. 203° (Zers.). — (2-Carbaihoxy-5,6-dimethoxy-3-indolyl)-butłer8aure&thyl- 
ester, CjoHjjOgN. Aus dem aus Cyclohexanon-2-carbonsaureathylester u. I  erhaltenen
3,4-Dimethoxyphenylhydrazon des Halbesters der a-Ketopimelinsiiurc; Kp .0l7 272 bis 
274°, flaumige, cremefarbige Aggregate vom F. 163° aus A. Gab bei Hydrolysc keine 
krystallisierbare Substanz. — Monoveratrylhydmzon des 2,3-Diketo-4-phenylbutans, 
CI8H 20O3N2. Aus a-Acetyl-/?-phenylpropionsaureiithylester u. I, golden glanzende 
Platten vom F. 173°. Gibt beim RingschluB 2-Acetyl-3-plienyl-5,6-dimel}ioxyindol, 
C)8H i,03N, hellbraune Nadeln vom F. 181°. (J. Proc. Roy. Soe. New-South Wales 
66. 171— 80. 1932. Sydney, Univ.) ' H e l l r ie g e l .

G. Heller, Vber Indophcnin. I I . (I. ygl. C. 1931. I. 1758.) Vf. kritisiert die neuer- 
dings (C. 1932. I I . 375) von S te in k o p f  u . H e m p e l gegen die ScHLENK-HELLERsche 
Indopheninformel I  u. zugunsten der Formel I I  ( S t e in k o p f  u . R o c h , C. 1930. II. 3559) 
yorgebrachten Argumente. DaB aus Dithienyl u. Isatin kein Indophcnin entsteht, 
spricht nicht gegen I, da es aus Dithienyl nur durch anormale Rk ., aus Thiophen da

gegen durch oinfache W.-Abspaltung sich bilden kann. Aus der Tatsache, daB Thio- 
phene mit besetzter a-Stellung — wenn auch erst in der Hitze —  mit Isatin Farbstoffe 
geben (2-Thiotolen, 3-Thiotolen, 2,3- u. 3,4-Thioxen, nicht dagegen 2,5- u. 2,4-Thioxen, 
2-Athyl- u. 2-Propylthiophen) schlieBt Vf., daB es zwei Arten yon Farbstoffen gibt, die 
yerschiedenfarbige Kiipen liefem: Indoplienin braun, das Indophenin aus N-Methyl- 
isatin oder 3,4-Thioxen gelb — hingegen das aus 2-Thiotolen u. 2,3-Thioxen carminrot 
(allerdings sollen 2-Acetothicnon u. Homologe gelbbraune Kiipen geben). Die letztere 
Gruppe diirfte sich von der Muttersubstanz III ableiten. Die Annahme von STEIN- 
KOPF u. H e m p e l , daB die yersehiedenen Farben auf yerscliiedenen Reduktionsstufen 
beruhen, ist nicht haltbar. Erstens ist Red. von CO zu CHOH bei Isatinderiyy. bisher 
nicht bekannt, zweitens gelang es nicht, yon der braunen Stufe durch Weiterred. zur 
roten zu kommen. (Chemiker-Ztg. 57. 74— 75. 28/1. 1933. Leipzig.) B e r g  m a n n .

Mohammad Omar Farooq und Robert Fergus Hunter, Die Bildung und Be- 
stiindigkeit von Polybromidderivalcn hełerocyclischer Verbindungen. I. Die Bromierung 
von Diphenylpseudothiohydantoin und seinem o-Tolylliomologen. Benzthiazol gibt mit 
Br in Chlf. ein Dibromid, in dem die Br-Atome mit Hilfe semipolarer einfaeher Bin
dungen an N gebunden sind (H u n t e r , C. 1930. I. 2094); ahnliche Verbb. wurden aus
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5-Chlor-3-broin-l-alkylaminobenzthiazolen erhalten (D y s o n , H u n t e r , J o n e s  u . 

St y l e s , C. 1931. II . 2012); mit uberschiissigem Br erhalt man aus Benzthiazol ein 
sehr unbestandiges Tetrabromid (H u n t e r , 1. c.), in dem man wohl einen Komplex I  
annehmen mufl. Wenn diese Auffassung des Benztliiazoldi- u. -tetrabromids richtig 
ist, miissen sich solche Verbb. aus allen heteroeycl. Verbb. herstellen lassen, dereń 
Heteroatome einzelne ungebundene (unshared) Elektronen enthalten. Da aus valcnz- 
theoret. Griindon das Verh. von Verbb., die zugleich N u. S enthalten, besonders 
interessant ist, untersuchen Vff. die Rk.-Fahigkeit von Pseudothiohydantoinen gegen 
Br. Die Verb. I I  gibt m it Br in k. Chlf. eino zinnoberrote Verb. von der Zus. eines Hexa- 
bromids. Diese enthalt aber nur 4 durch K J  oder S02 entfernbare Br-Atome u. liefert 
bei der Red. III . Demnach ist eine Addition von Br an die C : N-Bindung ausgeschlossen; 
da bei der Behandlung mit HgO I I I  u. nicht das Sulfoxyd V entsteht, ist das Hexa- 
bromid entsprechend IV  ais Hydropentabromid von I I I  aufzufassen. Es geht beim Auf- 
bewahren iiber KOH oder bei der Zers. unter vermindertem Druck ca. 25° unterhalb 
des F. in ein bestandiges gelbes Hydrodibromid iiber. I I I  gibt mit Br in k. Chlf. ein 
unbestandiges Oktabromid, das bei der Red. mit S02 wieder in IH  iibergeht, aber der 
jodometr. Titration nach nur 6 labile Br-Atome enthalt. Dies ist auf eine unter den 
gowahlten Rk.-Bedingungen erfolgende Kernsubstitution zuriickzufiihren; das ent- 
stehende Dibromderiv. ist wahrscheinlich VII, da es von der Verh. VI (D a in s , I r v in  
u. H a r r e l , J .  Amer. chem. Soc. 43 [1921]. 613) verschieden ist. Der Unterschied hi 
der Rk.-Fahigkeit der labilen Br-Atome gegen SO., u. gegen H J  ist schon friiher beob- 
achtet worden (H u n t e r , 1. c.); er ist wahrscheinlich dadurch zu erklaren, daB bei der 
Rk. mit H J  intermediar HOBr auftritt. Das Oktabromid liefert auch bei Einw. von 
HgO I I I  zuriick, der Perbromidkomplex ist demnach auch hier an N u. nicht an S ge- 
bunden. — Das o-Tolylanaloge von I I  gibt mit Br das unbestiindige Hydroheptabromid 
eines Monobromsubstitutionsprod., das hochstwahrsclieinlieh analog H I zu formulieren 
ist. Die Synthese des Monobromderiv. ist bisher nicht gelungen. An der Luft geht 
das Hydroheptabromid in ein bestandiges Hydrotribromid iiber.

V o r s u e h c. 2-Phenylimino-3-plienyl-4-kelotclrahydrothiazol (II), aus Thio- 
carbanilid, CH2C1-C02H u. Pyridin in sd. A. Nadeln aus A. + Athylaeetat, F. 175°.
—  2-Phenylimino-3-p-bro?)iphenyl-l-ke.totetrahijdrothiazol (HI), aus N-Phenył-N'-p-brom- 
phenylthioharnstoff, CH2C1-C02H  u. Pyridin in A. oder bei der Einw. von S02 oder 
HgO auf das Hydropentabromid. Nadeln aus Athylaeetat, F. 175°. C15HnON2BrS + 
HBr5, aus I I  u. Br in k. Chlf. oder aus H I, HBr u. Br in Eg. Zinnoberrote Tafehi, 
F. 161—163° (Zers.); geht an der Luft oder bei 135— 137° u. 24 mm in C15H 11ON2■ 
BrS + HBr3 uber, gelb, F. 145— 146° (Zers.). Oktabromid, Ci5Hn ON2BrS + Brs, aus 
I I I  u. Br in k. Chlf. Roto Tafeln, F. 161— 162°. Liefert bei direkter Red. mit S02 oder 
bei Behandlung mit HgO in Chlf. I I I  zuriick, wahrend beim Behandeln der Chlf.-Lsg. 
mit KJ-Lsg. oder beim Schutteln der Chlf.-Lsg. mit W. u. nachfolgender Red. mit 
S02 2-Phenylimino-3-[2,4-dibromphenyl]-4-ketotetrahydrothiazól, C15H 10ON2Br2S (VII) 
(Nadeln aus A., F. 121°), entsteht. — 2-o-Tolylimino-3-\4( ‘!)-brom-o-lolyl]-4-kctoletra- 
hydrothiazol, C17H 16ON2BrS, aus dem Hydroheptabromid bei der Red. mit S02. F. 129° 
(aus A. + Athylaeetat”). Ci;H ,5ON2BrS + HBr7, aus Di-o-tolylpseudothiohydantoin 
(analog II) u. Br in Chlf. Rote Nadeln, F. 120—121° (Zers.). Gibt an der Luft das gelbo 
Salz C17H 16ON2BrS + HBr. Eine bei friiheren Verss. erhaltene u. ais C17H 15ON2BrS + 
HBr5 angesehene Verb. (F. 109— 110°) ist wohl ein eutekt. Gomisch dieser beiden 
Salze. —  N-o-Tolyl-N'-[4-brom-o-tolyl]-thiohamstoff, C15H 15N2BrS, aus o-Tolylsenfol u. 
p-Brom-o-toluidin. Krystalle aus A. + Athylaeetat, F. 152°. Verss., durch Einw. von 
Chloressigsaure u. Pyridin in A. zu der vorigen Verb. zu gelangen, lieferten nur amorphe 
Prodd. (J. Indian chem. Soc. 9. 545— 52. 1932. Alighar, Muslirn Univ.) OsTERTAG.
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I. de Paolini und C. Goria, Uber komplexe Salze des 1,2,4-Triazols. I I . Mifct. 
(I. vgl. C. 1931- I I .  2610.) Komplexes Salz des l-Phenyl-l,2,4-tńazols mit CuOl2- 
[(C8H ;N3)2Cu(H20)2]Cl2, blaugriine Prismen. Komplexes Salz des 1,2,4-Triazols mit

N....... — C R

OH,

CH\ / H I  

:C H /  
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Kupfersulfat (I) (vgl. C. 1931. I I .  2610). Komplexes Salz des 1,2,4-Triazols mit CuGL, 
CuC2H3N3Cl2 (II), smaragdgriine Prismen. Koviplexes Salz des 1,2,4-Triazols mit Kupfer
sulfat, [C2H2Ń3Cu(H20)2C1] (El), blauo Mikrokrystalle. Komplexes Cu-Salz des 1,2,4- 
Triazols, CuCjHiNd, blauviolettes Mikropulver, wandelt sich durch IIC1 in das grtine 
Salz II um. — Vff. geben die Strukturformeln der Salze an u. zeigen, wie sich auch 
alle drei Stickstoffatome des Triazols mit dem zentralen Cu-Atom binden konnen. 
(Gazz. chim. ital. 62. 1048— 53. Nov. 1932. Turin, Univ.) F i e d l e r .

G. Ponzio, Untersuchungen iiber Dioxime. 97. Mitt. (96. vgl. C. 1933. I. 944.) 
Phenylchlorglyoxim, C6H5-C(: N O II)C (: NOH)’Cl wird durch PC15 in 3-Chlor-5-phenyl- 
azoxim (I) vom F. 5° iibergefuhrt (vgl. C. 1927. I I .  55); durch Einw. von alkoh. KOH 
entsteht aus dieser Verb. 5-Phenyl-3-iithoxyazoxim, F. 62°. Durch starkę Alkalien 
ist letzteres nicht hydrolysierbar, doch erhalt man durch Erhitzen im EinschluBrohr 
mit H J  auf 130— 140° 5-Phenyl-3-oxyazoxim (II), F. 175—176° (vgl. C. 1927- II . 55). — 
Plienylchlorglyoxim liefert mit POCl3 neben Oxanilhydroxamsaure, C8H„03N2, F. 155° 
(Zers.), Phenylchlorfurazan, C8H50N2C1 (III), das mit W.-Dampf iibergeht; F. 37—38°. 
Ist bei gewohnlicher Temp. geruchlos, nimmt aber beim Erhitzen einen widerlich 
suBen, erstickenden Geruch an; ist in der Kalte gegen starkę Alkalien bestandig, beim 
Kochen mit Na,C03 entsteht neben Ammoniak, Benzonitril, einer Verb. CuHnON3 
vom F. 141— 142° u. einer Verb. tom F. 160—101° Phenyloxyfurazan, CaH602N2 (IV), 
F. 201— 202°. Letztere Verb. entsteht fast ausschlieBlich, wenn I II  mit 5°/0ig. NaOH

IV
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erhitzt wird. In der Warme wird IV sowohl durch Essigsaure, ais auch durch verd. 
HC1 zers. unter Bldg. von BenzoyTharnstoff, F. 215°. Bei kurzem Erhitzen von IV mit 
Anilin bis zum Sieden entsteht Phenylbenzoylhamstoff, C14H 120 2N2, F. 204°. Analog 
entsteht mit o-Toluidin o-Tolylbenzoylhamstoff, F. 210°. Benzoylhamstoff entsteht auch 
aus IV, wenn dieses 2 Stdn. auf dem W.-Bad mit Eg. u. Zn-Pulver zum Sieden erhitzt 
wird. Wenn IV mit wenig 20°/oig. HC1 erhitzt wird, entstehen Ilydroxylamin, Benzoe- 
saure u. Ammoniak. — Ammoniumsalz des Phenyloxyfurazans, NH3■ C8H60 2N„, 
Blatter. — Na-Salz, NaC8H50 2N2-H20, Blatter, wird bei 100° wasserfrei. — Ca-Salz, 
Ca(C8H60 2N2)2-3 H 20, Blatter, die bei 100° verwittern. —  Ag-Salz, AgC8H50 2N2, 
mikrokiystallin. Saures Ag-Salz, AgC10Hn O.,N4, Prismen. AuBerdem werden noch 
andere Salze beschrieben. — Methyldther des Phenyloxyfurazans, C9H80 2N2, aus der 
Oxyverb. mit Dimethylsulfat in alkal. Lsg. oder durch Erhitzen des Chlorderiv. vom 
F. 37—38° auf dem W.-Bad mit einer Lsg. von Na in absol. Methanol. Blatter, F. 58 
bis 59°. Athylather, C10H 1002N2, durch Erhitzen des Na-Salzes mit C2H6J oder besser 
durch Erhitzen des Chlorderiv. vom F. 37—38° mit Na-Athylat. Blatter, F. 47—48°. 
Y a n g  u . J o h n s o n  (vgl. C. 1932. II. 379) schreiben dem Afethyldther vom F. 58—59° 
u. dem Athylather vom F. 47— 48° die Konst. V u. VI zu; ais Bewcis fiihren sie an, 
daB beide bei der Bed. mit Zn u. Essigsaure Benzoylhamstoff liefern. Vf. stellt fest, 
daB diese Beweisfuhrung nicht iiberzeugend ist; vielmehr liefert gerade IV, aus der 
Vf. seine Methyl- (F. 58—59°) u. Athylather (F. 47— 48°) erhielt, bei einfachem Er
hitzen mit verd. Essigsaure Benzoylhamstoff neben Hydroxylamin u. der oben er- 
wahnten Hydroxamsaure. Wahrend die Methyl- u. Athylather von IV nicht mit sd. 
Anilin reagieren, liefert IV selbst bei kurzem Erhitzen mit Anilin Phenylbenzoylhamstoff 
u. mit o-Toluidin o-Tolylbenzoylharnstoff, wahrend diese Aminę mit II  Diphenyl- u. 
Di-o-tolylhamstoff ergeben. (Gazz. chim. ital. 62. 1025—34. 1932. Turin, Univ.) F i e d l .
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E. Durio und A. Sburlati, Untersuchungen iiber Diozime. 98. Mitt. (97. vgl. 
vorst. Ref.) Vff. untersuchen die Einw. von POCl3 auf symm. u. asymm. Glyoxime. 
Durch POCl3 -werden Azosime glatt u. in sehr guter Ausbeute erhalten aus den Formen 
der symm. Glyoxime R-C(: NOH)-C(: NOH)-R u. asymm. Glyoxime R-C(:NOH)- 
C( : NOHJ-Rj, die befahigt sind, komplexe Ni-Salze zu liefern. Die Pormen der symm. 
Glyoxime, die keine Ni-Salze bilden, werden alsa-Formen zu disubstituierten Oxamiden 
isomcrisiert. — Aus fl-Phenylaminoglyoxim (F. 193—194°), entsteht bei der Einw. von 
POCI3 3-Phenyi5-aminoazoxim (vgl. C. 1933.1. 944). — /?-Phenylmethylglyózim (F. 238°) 
liefert bei der Einw. von P0C13 3-Phenyl-5-mcthylazoxim (vgl. Ber. dtsch. chem. Ges. 17 
[1884]. 1696), F. 41°, Kp. 243—244°). Mit PC15 dagegen wird fl-Phenylmelhylglyoxim 
vollstandig zers. unter Bldg. von Benzonitril, Benzoylchlorid neben anderen Prodd. — 
a-Phenylmethylglyoxim (F. 140°) wird durch POCI, in 3-Phenyl-5-methylazozim iiber- 
gefiilirt. — fi-Benzylmethylglyozim liefert bei der Einw. von POCl3 3-Benzyl-5-mcthyl- 
azozim. — cr.-Bcnzildiozim (F. 247—248°) wird durch POCi3 in 3,5-Diphenylazoxim, 
C14H 10ON2, F. 108°, iibergefiihrt. Dieselbe Verb. entsteht bei der Einw. von PC15 
bei gewohiilicher Temp. In der Siedehitze dagegen wird die Verb. C6H5-C(C1): N-N: 
C(C1)-C„H5 (G unther, Liebigs Ann. Chem. 252 [1889]. 63) erhalten. f)-Benzildioxim 
(F. 211—212°) wird durch POCl3 zu Ozalsauredianilid, C14H 1202N2, F. 245°, isomerisiert. 
Dieselbe Isomerisation findet statt durch PC15 u. durch PC15 in POCl3. y-Benzildioxim 
(F. 166°), wird durch POCl3 in 3,S-Diphenylazoxim umgewandelt; mit PC15 erhalt man 
in der Kalte das Azozim u. Phenylbcnzoylhamstoff, in der Warnie nur letztere Verb. — 
a-Anisildiozim, CH30 • CcH ,• C(: NOH)• C(: NOH)• C6H4• 0CH3 (P. 222°) liefert mit 
P0C13 3,5-Di-p-melhozyphenylazoxim, C16Hi403N2, F. 132°. (Von P o n z io  u. B u s t i , 
Gazz. chim. ital. 36 [1906]. II . 342 wurde der F. [anscheinend dureh einen Druck- 
fohler] mit 175° angegeben.) f)-Dianisildioxim, P. 195°, liefert mit POCl3 eine geringe 
Menge 3,5-Di-p-methozyphenylazozim u. in der Hauptsachc Oxals<iure-bis-p-methoxy- 
pheńylamid, F. 254°. (Gazz. chim. ital. 62. 1035— 40. 1932. Turin, Univ.) F ie d l e r .

Fernando Calvet und Ma. Natividad Mejuto, Die 1,3-Diozime. I I I .  Mitt. Die 
Kondensation des p-Nilroanisols m il dem Formaldehyd und der Mechanismus der Bildung 
des 6-Nitrobenzo-l,3-dioxins. (II. C. 1932. II . 2462.) Formaldehyd, Chloral u. Di- 
chloracetal kondensieren sich unter bestimmten Bedingungen mit p-Nitrophenol u. 
anderen Phenolen zu Deriw. des Benzodioxins-1,3. Fiir diese Rk. ist von Ch a t t a - 

w a y  (C. 1927. I. 77) sowie von Ch a t t a w a y  u . Ca l v e t  (C. 1927. I. 2985) ein Mecha
nismus angenommen worden, bei dem zuerst eine Rk. zwisehen Aldehydgruppe u. 
phenol. Hydroxyd u. dann eine Verscliiebung des Restes —CHOH—R  in den Kern 
(in o-Stellung zum — OH) erfolgt. Da aber, wie Vff. finden, p-Nitroanisol, das kein 
freies phenol. Hydroxyl enthalt, sich mit Formaldehyd zu einem Gemisch von 5-Nilro- 
2-methozybenzylalkóhol (I) u. 5,5'-Dinitro-2,2'-dimelhoxydiphenylmelhan (II) umsetzt, 
so diirfte aucli bei der obenerwahnten Rk. ein direktes Eintreten des Restes —CHOH—R 
in den Kern erfolgen. Es gelang nicht, I zum Nitrosaligenin (III) zu demethylieren 
(man erhalt z. B. bei Einw. von HBr im Rohr bei 180° 5-Nitro-2-methoxybenzyl- 
bromid, CsHsOsNBr, Nadeln, F. 84°), doch konnte diese Verb. aus 5-Nitro-2-ozy- 
benzylamin durch Einw. von HNO, gewonnen werden (Plattchen [aus W.], F. 123 
bis 126°). III kondensiert sich leicht mit Formaldehyd zu 6-Nitrobenzodioxin-l,3 
(F. 150°), was ebenfalls fur den von den Vff. diskutierten Reaktionsmechanismus 
spricht. — I  gibt bei der Oxydation mit KMn04 in Acetonlsg. 5-Nilro-2-methoxybenzoe- 
saurc. II wird dureh Cliromsaure in essigsaurer Lsg. in energ. Rk. zum entsprechenden 
Keton, dem 5,5'-Dinilro-2,2'-dimethoxybenzophenon, C15H i20 7N.2 (Prismen, F. 184°, 
Hydrazon, C15H I40pN4, gelbe Nadelehen, F. 286°) oxydiert. Bei der Red. liefert II 
Q,5'-Diamino-2,2'-dimethoxydiphenylmelhaii, bei der Demethylierung mit HBr eine 
amorphe Substanz, die noch nicht mit vólliger Sicherheit identifiziert wurde, aber 
wahrscheinlich 5,5'-Dinitro-2,2'-dioxydiphenylmellian ist.

V e r s u c h e. 5-Nitro-2-methoxybenzylalkohol, CsH90 4N (1). Lsg. von 10 g 
p-Nitroanisol in 20 ccm konz. H 2S04 tropfenweise bei — 10 bis —5° in eine Mischung 
von 80 ccm verd. H 2S04 (3 Teile H 2S04, 1 Teil W.) u. 40 ccm Formol gieCen. 5 Tage 
in der Kalte stehen lassen. Gebildeten Nd. absaugen (Nd. besteht aus II), Filtrat auf 
Eis giefien, Nd. absaugen, trocknen, in Chlf. lósen, mit PAe. fallen. Nadehi. F. 122°.
— Acetylderitat, CI0H nO5N. Mit Essigsaureanliydrid u. H 2S04. Nadeln. F. 72°. — 
5,5'-Dinitro-2,2'-dimethoxydiphenylmethan (II), C15H 140 6N2. Zu einem Gemisch von 
10 g p-Nitroanisol u. 20 ccm Formol 40 ccm verd. H 2SÓ4 geben, 2 Stdn. auf dem 
Wasserbad erhitzen, iiber Nacht k. stehen lassen, Nd. mit W. siiurefrei waschen, ein-
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mai mit 50 ccm A. auskochen u. wiederholt aus A. oder Eg. umkrystallisiercn. F. 180 
bis 182°. I I  laBt sieli auch durch Kondensation von I mit p-Nitroanisol darstellen. — 
5,5'-Diamino-2,2'-dimethoxydiphe?iylmethan, C,5H I80 2N2. Zu einem am Wasserbad 
erwarmten Gemisch von 6 g II, 30 ccm W., 60 ccm A. u. 30 ccm HC1 allmahlich 20 g 
Zn-Spane geben, wobei allmahlich vollige Lsg. erfolgt. A. abdampfen, Riickstand 
alkalisieren u. mit Bzl. extrahieren, Bzl.-Lsg. abdampfen, Riickstand in wenig A. auf- 
nehmen, mit Tierkohle entfiirben, einengen u. mit fiCl versetzen. Dichlorhydrat aus 
A. umkrystallisieren (Nadeln, F. 315°). Daraus mit NaOH dic freie Base, Nadeln (aus 
verd. A.), F. 124— 126°. Diacetylderir., C19H2204N2. Nadeln (aus A.), F. 200°. (An. 
Soc. espan. Fisiea Quim. 30. 767-—77. 1932. Santiago, Facultad de Cieneias.) W i l i .ST.

Clemens Schopf und Roland Herrmann, Zur Kenntnis des Solanidins. Das 
Solanidin, durch Hydrolyse eines aus Solanum tuberosum gewonnenen Solanmpraparats 
dargestellt (nach Oddo, C. 1929. I. 906, also „Solanidin t“) hat die Zus. C27H430N, auf 
die dio Analysen besser stimmen ais auf C20H41ON (Z e m p len  u . G e recs , C. 1929. I. 
78; DlETERLE u . ScHAFFNIT, C. 1933. I. 1135). Es ist eine gesatt. tertiare Base, dio 
am N kein Methyl enthalt. Das Sauerstoffatom gehórt zu einem alkoh. Hydroxyl, 
das im Solanin mit der Rhamnosidogalaktosidoglucose verathert ist; es lioB sich mit 
Ameisensaure, Eisessig, Palmitinsaure vercstcrn u. wird beim Erhitzen von Solanidin- 
chlorhydrat oder beim Vakuumdestillieren von Palmitylsolanidin oder seinem Chlor - 
liydrat ais W. abgespalten. Es entsteht Solaniden, Ć27H 41N, das sich zum gesatt. 
Solanidan, C27H43N, hydrieren laBt. Welche Beziehung das Solanidan zum Solanthren 
oder Dihydrosolanthrcn von DlETERLE u. ScHAFFNIT hat, laBt sich noch nicht sicher 
beantworten. Bei der Chromsaureoxydation werden 10 Atome Sauerstoff mit etwa 
gleiehbleibender Geschwindigkeit verbraucht — es entsteht wolil eine Aminosaure. 
Dic Dehydrierung zu Solanidon gelang mit Kupfcr wie in der Sterinreihe. Da mit 
Amylnitrit u. Na-Athylat aus Solanidon eine Diisonitrosoverb. erhalten wird, hat 
Solanidon die Gruppe — CH2-CO-CH2, Solanidin —CH2-CH(OH)-CH2—. Mit Amyl
nitrit u. HC1 in Eg. wird wahrscheinlich noch ein H-Atom des Solanidons durch 
— O ■ COCH, ersetzt. Kondensationsprodd. mit aromat. Aldehyden wurden nur amorph 
erhalten. Mit PC15 wird nicht nur das OH durch Chlor ersetzt, sondern auBerdem noch 
zwei an C gebundenc, reaktionsfahige H-Atome: es entsteht ein Trichlorsolanidan. 
Beim Vers. des HOFMANNschen Abbaues von Solanidinjodmethylat wurde Solanidin 
zuruekgewonnen. Die Einw. von Bromcyan auf Acetylsolanidin u. Solanidan bei 130° 
gab zwar krystallin. Neutralkórper, die aber mehr Brom enthalten ais die einfachen 
BrCN-Einlagerungsprodd. —  Wenn Solanidin keinen aromat. Ring enthalt, muB es 
sieben Ringe besitzen. Fcrner mussen Seitenketten da scin, u. zwar mindestens 3 Methyl- 
gruppen, da dio Best. der Methylgruppen nach K u h n  u. l ’O rsa (C. 1931. I I .  3127) 
2,2 Moll. fliiehtige Saure liefert. Danaeh muB das Ringgefuge des Solanidins sehr 
kondensiert sein. Vff. weisen noch darauf hin, daB die Violettfarbung, die Solanidin 
in konz. HC1 an der Luft zeigt, der des Samandarins gleicht; móglicherweise ist dieses 
Alkaloid des Feuersalamanders, C19HS102N, dem Solanidin ahnlich.

V e r s u c h e .  Solanidinchlorhydrat, C27H440NC1. Aus A.-W. (1:2) F. 335°. — 
Solanidin, C27H43ON. Aus A. F. 218—219°. H 2S04 lóst citronengelb bis orangerot. 
Jodmethylat, C28H46ONJ, in Xylol bei 130— 140° dargestellt, aus 50%ig. A. F. 285 bis 
286°. Fonnylderiv., C28H 430 2N, mit 85%ig- HCOOH dargestellt, aus Aceton F. 168 bis 
169°. Acetylsolanidin, C29H.i50 2N, mit Py. u. Acetanhydrid gewonnen, aus A. F. 206 
bis 208°. — Palmitylsolanidinchlorliydrat, C43H7.,02NC1, aus Solanidin u. Palmitinsaure- 
chlorid bei 150°, aus Aceton F. 225— 226°. Pcdmitylsolanidin, C13H 730 2N. Aus A. 
F. 83°. — Solaniden, C27H41N. Darst. wie oben angegeben. Kp .0l02 250—260°. Aus 
Aceton F. 166—167°. Permanganat wird sofort entfarbt, konz. H 2S04 lóst rotlichgelb. 
CMorhydrat, C27H.)2NC1, aus Aceton, F. 300°. Jodmethylat, C28H41NJ, aus den Kompo- 
nenten in Bzl., aus Chlf.-Essigester F. 270°. —  Solanidan, C27H.13N. Aus Solanidon 
durch katalyt. Hydrierung. Aus Aceton F. 161— 162°. —  Solanidon, C27H41ON. Aus 
Solanidin mit Naturkupfer C bei 160—170° bis 290—300°. Kp.0ll 206—210°. Aus A. 
Prismen, F. 218°. Oxim, C27H 12ON2, aus Aceton F. 228°. Semicarbazon, C28H41ON4, 
aus A. F. 237°. Mit Amylnitrit in Eg.-HCI gibt Solanidon einChlorhydrat, aus Methanol 
beim Einengen F. 330— 335°, das die Formel C29H 120 5N3C1 (s. oben) besitzt. — Diiso- 
nitrososolunidon, C27H390 3N3. Aus Solanidon mitNa-Athylat u. Amylnitrit. Aus absol. 
A., dann durch Extrahieren mit A. gereinigt, F. 242° (Zers.). Alkali lost citronengelb.
— Trichlorsolanidan, C27H.10NC13. Aus Solanidin mit PC15 in P0C13. Aus Aceton F. 188 
bis 190°; wird bei 200° wieder fest u. schm. erst bei 270° endgiiltig. (Ber. dtsch.
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chem. Ges. 66. 298—305. 1/2. 1933. Darmstadt, Techn. Hochsch., Inst. f. organ. 
Chem.) ' B e r g m a n n .

S. Krishna und T. P. Ghose, Actinodaphnin. E in Alkaloid aus Actinodaphne 
Hookeri, Meissn. Durch Extraktion der mit Na-Carbonat u. etwas W. versetzten ge- 
pulverten Rinde des zur Gattung Laurineae gehorenden ind. Baumes Actinodaphne 
Hookeri mit 90%ig. A. u. ubliche Aufarbeitung wurde ca. 0,7% eines neuen Alkaloids 
erhalten. Dieses erhalt die Bezeichnung Actinodaphnin, C18H 1904N, Mol.-Gew. ist nach 
R ast  bestimmt. Es liefert erst aus Bzl., dann aus absol. A. umkrystallisiert Nadeln, 
F. 210—211°, [ajc20 =  +32,77° (in absol. A.), ist fast unl. in W., wl. in A., 1. in A., 
Aceton, Bzl. u. Chlf., in welchen Losungsmm. es meist schwaeh blaue Fluorescenz zeigt. 
Rosafarben 1. in konz. H,SO.,, welche Farbo beim Stehen purpurn u. beim Erwarmen 
rotlichbraun oder schwarz wird. Enthalt eine OH-Gruppe u. nach den Ergebnissen 
der Methoxylbest. eine Methosyl- u. eine N-Methylgruppe. — H y d r o c h l o r i d ,
C.bH.oO.N-HCI, Nadeln aus A. u. A., F. 280— 281° (Zers.), wl. in k. W., [a]D20 =  
+ 8“ 45' (in W.). H y d r o j o d i d ,  C18H 1904N'HJ ,  Nadeln aus A., F. 264—265° 
(Zers.). S u l f a t ,  Nadeln aus verd. A., enthalt 3 Moll. Krystallwasser; das ge- 
trocknete Salz, (ClgH 1904N)2H 2S04, schm. bei 249—250° (Zers.). P i k r a t ,  Nadeln 
mit lM ol. H 20 aus verd. A.; Zers. (getrocknet) bei 220—222°. M e t h o j o d i d ,  
C18H 190 4N-CH3J, Krystalle aus A.-A., F. 243—244°. A c e t y l v e r b . , C18H 180 3N-
0-C0'CH3, durch Erhitzen der Base mit iiberschussigem Essigsaureanhydrid auf 70 
bis 75°, hellbraune Prismen aus Essigester, F. 229—230°. Die mit Benzoylchlorid er- 
haltene Benzoylverb. schm. bei 232—233°. (J. Indian chem. Soc. 9. 429—33. Sept./Okt.
1932. Dehra Dun, Forest Res. Inst.) B e h r l e .

Hans Lederer, Botenon. Zusammenfassender Bericht iiber die in den letzten 
.Tahren durchgefiihrten zahlreiehen Unterss. von T ake i, B u t e n a n d t ,  L a  F o rg e , 
C la r k ,  R o b e r t s o n  u . Mitarbeitern iiber das Botenon, den wirksamen Bestandteil 
der Wurzeln von Derris elliptica Benth., durch welche schlieBlieh die Konst. dieses 
Insekten- u. Fischgiftes ermittelt worden ist. (Metallborse 23. 33—34. 65—66. 97—98. 
130. 1/2. 1933. Korneuburg boi Wien.) L in d e n b a u m .

E. P. Clark, Tephrosin. I I I .  Einige Saurederwaie des Tephrosins. (II. vgl. C. 1933.
I. 948.) Bei der Oxydation von Tephrosin mit KMn04 entsteht neben „Tephrosin- 
dicarbonsaure" (C. 1931. I. 2487) eine isomere Dicarbonsaure, die mit 3 H20 kry- 
stalhsiert u. bei 127— 128°, nach mehrtagigem Aufbewahren bei 140— 142°, nach 
Trocknen im. Vakuum oder bei 90° bei 175— 177“ schm. Wahrend diese Eigg. von denen 
der „Tephrosindicarbonsaure“ (krystalhsiert wasserfrei, F. 220°) vollig abweiehen, 
erhalt man beim Kochen mit Diphenylather u. beim Verestom aus beiden Sauren 
dieselben Prodd. Bei der Abspaltung von W. an den C-Atomen 7 u. 8 entstehen also

ident. Dohydroderiw. —  Isotephrosin liefert bei der Oxydation ebenfalls ein Isomeres 
der „Tephrosindicarbonsaure“ ; diese 3 Isomeren unterscheiden sich offenbar durch die 
Orientierung der H-Atome u. OH-Gruppen an den C-Atomen 7 u. 8 (vgl. C. 1933.1. 948).
— Veresterung der beiden Tephrosindicarbonsauren mit methylalkoh. HC1 fiihrt zu 
oinem Ester, der ais I  formuliert werden kann. Er liefert bei der alkal. Hydrolyse 
eine Tricarbonsaure, die aus Analogiegriinden ais I I  angesehen wird. — „Tephrosin- 
sdure“ (C. 1932. n .  3414) entsteht auch bei der Verseifung von „Tephrosmmono- 
carbonsaure“ mit alkoh. Alkali u. ist wahrscheinlich ais I I I  aufzufassen. — „Tephrosin- 
dicarbonsaure“ vom F. 127—128° wird aus dem bei der Oxydation von Tephrosin ent- 
stehenden Manganschlamm durch Auskochen mit absol. A. isoliert, Krystalle mit 
3 H 20, F. 127— 128°, nach mehrtagigem Aufbewahren 140— 142°, wird bei 90° im 
Vakuum wasserfrei (F. 175— 177°, Zers.) u. farbt sich dabei griinlich. Opt.-inakt. 
Gibt beim Erhitzen mit Diphenylather „Teplirosinmonocarbonsaure“ (vgl. C. 1932.

CH3(
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I I .  3414). — Verb. C2iH2!O10 (I), aus ,,Tephrosindicarbonsaure“ vom F. 220° oder vom 
F. 127— 128° u. sd. methylalkoh. HC1. Gelbe Nadeln aus verd. Metbanol, wird bei 
150° dunkelgelb, F. 220—221°. Daraus beim Kochen mit alkoh. KOH Tricarbon- 
sdure Cn H2iOX2 (II), Stabehen, schrn. lufttrocken bei 90—95°, wasserfrei bei 178— 179“. 
Gibt braunlichrotc FeCl3-Rk. (J. Amer. chem. Soc. 55. 759—62. Febr. 1933. Washing
ton, Bureau of Chemistry and Soils.) O s t e r t a g .

Richard Kuhn, Paul Gyórgy und Theodor Wagner-Jauregg, U ber eine neue 
Klasse von Nalurfarbstoffen. Vorl. Mitt. Der Hautfaktor (Vitamin H  yon Gyorgy, 
Z. arztl. Fortbldg. 28 [1931]. 377) ist sicher von dem gleichfalls zu Hauterkrankungen 
in Beziehung stehenden Vitamin B2 yerschieden. Wahrend namlich Vitamin H farblos 
ist, besitzen Lsgg. yon B2 gelbe Farbę u. griine Fluorescenz. Nach Adsorption an Fuller- 
erde u. Elution mit yerd. Py. oder NH3 — am besten mit A.-Zusatz —  kann man mit 
A. oder Aceton Ballaststoffe ausfallen. Farbstarke u. B2-Wirksamkeit gehen parallel: 
reichliches Vorhandensein in Herz, Leber u. Niere, weniger in der Skelettmuskulatur, 
noch weniger in der glatten Muskulatur des Uterus. Der B2-Geh. yon Frauen- u. Kuh- 
milch yerhalt sich wie 1: 2, ebenso der Farbstoffgeh. der aus den Milcharten erhaltlichen 
Molken bzw. der aus ihnen durch Adsorption u. Elution gewonnenen Konzentrate. Im  
frisehen Eierklar u. im Eieralbumin sind gleichfalls wasserlosliche, gelbe, griin fluores- 
cierendo Farbstoffe yorhanden — einer wurde krystallisiert erhalten (Ovoflavin; die 
ganze Gruppe wird ais Flavine bezeichnet). Spinat u. Hefe, dio ais B2-Quelle bekannt 
sind, enthalten gleichfalls solche Farbstoffe. DaB B2 selbst Farbstoff ist, erscheint 
deshalb sehr wahrschoinlich, weil es lichtempfindlich ist. Gereinigte Lsgg. werden schon 
durch sichtbares Licht zerstort, u. zwar unter Entfiirbung. Nieht alle Farbstoff- 
fraktionen sind allerdings wirksam; yielleicht kommt eine ganze Gruppe iłhnlicher 
Farbstoffe vor, von denen nur einer oder einige wirksam sind. Die Flavine sind N-haltig 
u. in W. 1. Man kann sie mit Butylalkohol, Amylalkohol oder Cyclohexanol aus W. 
extrahieren; in solchen Lsgg. ist die Fluorescenz sehr stark. Sie sind amphoter, wie die 
Tatsache zeigt, daB die Fluorescenz mit Alkalien u. Mineralsauren yerschwindet; die 
Silbersalze sind oft wl. — Opt. steht den Flavinen das Xanthopterin des Citronenfalters 
(WlELAND u. Schopf, C. 1926. I. 1431) am nachsten; seine blaugriine Fluorescenz 
yerschwindet schon mit Eg., u. es ist in W. sehr wenig 1. Auch hat Xanthopterin in 
Mengen yon 400 y pro Tag u. Ratte keine B2-Wrkg., ebenso nieht ganze Flugel yon 
Citronenfaltem. Den Absorptionsmaxima des Xanthopterins (im Ultrayioletten 243 
u. 267 m//, an der Grenze des Sichtbaren 360 u. 391 m//) entsprachen bei einem Flayin- 
praparat aus Rinderherz (N-Geh. 30,0%) die Banden 242, 267, 445 m/u, bei einer Lsg. 
aus Leber ein langwelliges Maximum bei 437 m/t. An Ovoflayin wurden (N =  15,9%) 
zwei langwellige Maxima bei 360 u. 440 m/t beobachtet. —  Die Flayinlsgg. yerlieren mit 
2-n. Soda die Fluorescenz, aber nieht die Farbę, letztere bei Zusatz yon Na2S20 4-Lsg. 
Ansauern mit H 2S04 u. Zusatz yon Bromwasser regeneriert die Farbę, Abstumpfen 
mit Na-Acetat auch die Fluorescenz. Auch Methylenblau dehydriert die Leukostufen. 
Xanthopterin wird durch Hydrosulfit nieht entfiirbt. Vff. fuhren die Flayinfarbe auf 
konjugierte C- 'N-Doppelbindungen zuriick. —  Das Cytoflay yon Banga u . Szent- 
Gyorgyi (C. 1932. I. 2477), das Lactochrom der Molkę (C. 1925. I. 783. 2596) u. die 
Farbstoffkomponente des Oxydationsferments yon W arbtjrg  u . C hris tian  (C. 1933. 
I. 1456), die ein Absorptionsmaximum bei 445 m/i zeigt u. nach Belichtung in Alkali u. 
Ansauern Farbstoff an Chlf. abgibt wie B2-Lsgg., gehoren zu den Flayinen. — Die 
B2-Aktivitat wurde mit der Grundkost nach B ourqu in  u . Sherman (C. 1932. I. 93) 
bestimmt: die Einheit der Vitaminmenge bewirkt in 30 (14) Tagen eine Gewichts- 
zunahme von 40 (20) g. Ein Praparat aus Eieralbumin hatte in 100 y eine Einheit. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 317—20. 1/2. 1933. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. 
medizin. Forschung.) Bergmann.

Richard Kuhn und Alfred Winterstein, t)ber einen lićhtem/pfindlićhen Carotin- 
farbstoff aus Safran. Bei der Einw. verd. NaOH auf einen methylalkoh. Safranextrakt 
erhielten Vff. einen isomeren Crocetindimethylester, C22H2gO.,, vom F. 141° (recht- 
cckige Tafeln; in der Farbę ahnlich dem Azafrin, zwischen Diphenyldodekahexaen u. 
Diphenyltetradekaheptaen; u. Mk. gelbe Krystalle, 1 Teil in 5900 Teilen Methanol bei 
20° 1., Banden in Bzn. 445, 422 m/t, in Chlf. 458, 432,5 m/i) neben dem bekannten 
Crocetindimethylester vom F. 222° (sechsseitige Blattchen, dem Heptaen am ahnlichsten, 
u. Mk. orangerot; 1 Teil in 100 000 Teilen Methanol bei 20° 1.; Banden in Bzn. 450,5, 
424,5, in Chlf. 463, 434,5 m/t). Das neue Isomere lagert sich sehr leicht in das hoch- 
schmelzende um : durch langeres Erhitzen auf den F., durch Erwarmen mit einer Spur
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Jod in Bzn.-Lsg., durch Licht (schon bei der Unters. ani GittermcBspcktroskop). End- 
lich kann es auch so umgewandelt worden, daB os mit Zinkstaub in Py. bei Ggw. von 
et was Eg. dihydriert — die schwofelgelbe Dihydroyerb. ist ident. mit der bei 95° 
schmelzenden aus dcm stabilen Ester (IC uhn  u. WlNTERSTEIN, C. 1932. I .  3049; 
K a r r e r  u . H e lfenS T B IN , C. 1930. II. 409) —  u. dann bei Ggw. von Lauge mit Luft 
gesehiittelt wird (vgl. K u h n  u. Mitarbeiter, C. 1932. II. 3896). Vff. untersuclien dio 
photochem. Umlagerung in Bzn., Clilf., Py., CS2, bei der vor allem blaues u. yiolettes 
Licht wirksam ist. Rotes Licht ist ohne Wrkg. UItraviolett ist nieht mafigebend, 
da dio Umlagerung auch nach Zwischenschaltung des von 415 m/t an absorbierenden 
Diphenylhoxatriens (in Xylollsg.) noch erfolgt. Offenbar muB man nur die langwelligste 
Bando anregen. Unter den von Vff. verwendotcn Bedingungen war die Halbwertszeit 
der Umlagerung 6 ± 2 Min. Das Gleichgewicht liegt ganz auf der Seite der stabilen 
Verb. — Bei den geringeren Intcnsitaten der lichtelcktr. Photomctrie tritt keine erheb- 
liclio Umlagerung oin. Fiir dio vier langwelligsten Absorptionsbanden ergeben sich 
folgendo Lagen (mol. Extinktionskoeff.) dor Masima: Ester vom F. 141°: 442 
(216 x 103), 416 (236 X 103), 393 (144 x 103), 372 ( 66 x 103). Ester vom F. 222°: 
445,5 (258 X 103), 420 (240 X 103), 400 (158 x 103), 376 (82 x 103). — Es liegen hier 
dieselben Verhaltnisse yor wio bei Bixin u. /9-Bixin, nur gelingt dort die Umlagerung 
viel schwerer. Es liegt liier zweifellos auch cis-trans-Isomerio vor, wobei Zahl u. Lage 
der cis-konfiguriertcn Doppelbindungen unbestimmt bleibt. Das bekannte Azafrin 
diirfto oino reine trans-Verb. sein, da sein Methylester (F. 192— 193°) sich photochem. 
nicht yeriindert u. aus dem Jodadditionsprod. regeneriert werden kann. Aus 1 kg 
Safran wurden 17,5 g hoehschmelzender u. 0,3 g isomerer Crocetindimethylester er- 
haltcn. Moglicherweise wiirde man unter Vermeidung von Licht, Hitze u. Katalysatoren 
bei der Verarbeitung der Safrannarben mehr cis-Formen bekommen. — Vff. sehlagen 
vor, dio Bezeichnung der Carotinoide der Bixin- u. Crocetinreihe mit grieoli. Buclistaben 
aufzugebon u. entweder durch „labil“ u. „stabil“ , oder durch I  u. I I  dio Formen zu 
unterscheiden. — Die Aufarbeitung des Safrans wird eingohend hesehrieben. Bei der 
Verseifung des cis-Esters mit alkoh. Lauge wurde eine Saure erhalten, die nach Loslicli- 
keit u. Spektrum cis-Crocetin war, aber wie trans-Crocetin bei 285° sclimolz. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 66 . 209—14. 1/2. 1933. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. medizin. 
Forschung.) BERGMANN.

L. Zechmeister, L. von Cholnoky und V. Vrabely, Zur Bestimmung der Doppel
bindungen im Carotinmolekul. Nach Sm it h  (C. 1932. I I .  2058) soli Carotin nur 10 Moll. 
H 2 bei der Hydrierung aufnehmen u. die von den Vff. friiher (C. 1928. I. 1970) ge- 
fundene Wasserstoffzahl 11 durch die Tension des angewandten Cyclohexans vor- 
getauscht worden sein. Jedoch konnen Vff. zeigen, daB reines /?-Carotin aus Paprika 
u. das Carotingemisch aus Rtiben auch in Eg. — wo allerdings die Hydrierung wegen 
der Schwerlosliclikeit langsamer verlauft — 11 Moll. H 2 aufnimmt, was sehon friiher 
(C. 1928- II- 2028) fiir Xanthophyll bewiesen worden war. Im ubrigen stimmt nur die
Wasserstoffzahl 11 zu der wolil endgiiltigen Carotinformel. Wenn gelegentlich in
Mentlian oder Dekalin ais Losungsm. der f i2-Verbraueh nicht iiber 10 H 2 hinausging, 
so ist das vielleicht auf (mehr oder weniger) umkehrbare Cyclisierungsvorgange zuruek- 
zufiihren. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 123—24. 1/2. 1933. Pćcs, Ungarn, Chem. Inst. 
d. Univ.) B e r g m a n n .

Paul Rothemund und O. L. Imnan, Vorkommen von Zersełzungsprodukłeti des 
Chlorophylls. I. Mitt. Zersełzung des Chlorophylls im Yerdauungssystem der Kuh. (Vgl. 
INMAx u. Rothem und, C. 1932. I. 413.) Vff. untersuchen den Mageninhalt von 
Kiihen u. Schafen unmittclbar nach der Schlachtung auf die in ihm vorhandenen Por- 
phyrine. Jlit Hilfe der HCl-Fraktionierung koimten aus Kuhmageninhalt Phyllo- 
eryłhrin, Rhodo-, Phyllo- u. Pyrroporphyrin krystallisiert isoliert werden. Zwei andero 
Substanzen, dereń Porphyrincharakter wahrseheinlich ist, konnten nur spektroskopisch 
beobachtet werden, aber nicht isoliert werden. (Die eine Verb. zeigt in Pyridin-A. 
folgende Absorptionsbanden: 646,4—641,0 m/i, 611,1— 574,5 m/t, 562,8—540,5 m,«, 
526,6— 505,6 m/i, E.A. 44S. Sie ist in der 6%ig. HCl-Fraktion enthalten u. von Verdo- 
porphyrin yerschieden. Die andere Verb. ist in der 7%ig. HCl-Fraktion enthalten u. 
zeigt in Pyridin-A. folgende Banden: 634,8— 629,2 m/f, 603,4—574,1 m/(, 563,6 bis 
539,3 m/ł, 527,7—506,5 m/i, E.A. 445 [yerschieden yon Chloroporphyrin e5].) Die 
Bildungsstatte all dieser Yerbb. scheint der dritte Magen zu sein. Im  ersten u. zweiten 
Magen finden sich nur Spuren von PhyUoerytlirin. Der vierte Magen enthielt dieselben 
Farbstoffe wie der dritte. Ein Pigment von der Art des Phyllóbombycins (F is c h e r  u.
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H e n d s c iie l , C. 1931. II . 856) wurde nicht festgestellt. Im  Inhalt der drittcn u. vierton 
Miigen von Sehafen stellten Vff. die Ggw. von Probophorbiden (F is c h e r  u. H e n d s c iie l , 

C. 1932. I I .  3099) fest, doch gelang die praparatiye Isolierung nieht. — Die Bldg. yon 
Phylloerythrin aus Chlorophyll im Verdauungstrakt begreift folgende Rkk. ein: Ab- 
spaltung des Mg u. des Phytolrestes, Ubergang in Porphyrin, Decarbosylierung u. Red. 
einer alkoh. OlI-Gruppe. Um dann die einfacheren Porphyrine entstehen zu lassen, 
miissen noeh folgende Rkk. eintreten: Offnung des an das Porphinskelett angehefteten 
Ringes, noehmahge Deearboxylierung u. Oxydored. DaB diese Rkk. unter den n. 
physiolog. Bedingungen des Wiederkauermagens stattfinden, sprieht nach Vf. dafur, 
daB der an das Porphinskelett angeheftete fiinfgliedrige Ring des Phylloerythrins auch 
im Chlorophyll a yorhanden ist. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4702—00. 1932.) W il l s t .

N. Iwanowsky, Uber die Einwirkung des Olycerins auf Huhnereiwei/3 beim Erhitzen. 
Glycerin (I) yerhindert nicht dio Bldg. yon Alkalialbuminaten bei der Erwarmung des 
EiweiBes im alkal. Medium. I  stabilisiert die Eiioeifilsg. liinsichtlich der EiweiBfiillung 
durch Ammonsulfat. (Biochem. Z. 257. 57— 61. 18/1. 1933. Saratów, Medizin. Inst., 
Lab. f. biolog. Chemie.) K o b e l .

Hellrnut Bredereck, Die Ringstruklur der Ribose in der Hefenucleinsaure. Vorl. 
Mitt. (Vgl. C. 1933. I. 618.) Vf. hat nunmehr auch von Adenosin, Cytidin u. Inosin 
krystallisierte Tritylverbb. erhalten, die durch KOH nicht spaltbar sind, also den 
Tritylrest nicht an N, sondern am C-Atom 5 tragen. Es haben also allo Nueleoside 
der Hefenucleinsaure furoide Ribosebestandteile.

V e r s u e h e .  Trityladenosin, C29H 2704N5. F. 259—260°, [>]d2° =  —8,8° (Chlf.).
— Tritylcytidin, C28H 270 5N3. F. 234—235°, [oc]d2° =  0° (Pyridin). — Tritylinosin, 
O2aH 2GO0N.,. F. 253—254°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 198. 1/2. 1933. Leipzig, 
Uniy.) ERLBACH.

John Beek jr., Ein Beitrag zur Struktur des Kollagens. Vf. miBt die Menge des 
mit Kollagcn (dessen Herst. aus Haut beschrieben wird) bzw. Gelatine reagierenden 
gasfórmigen HC1 u. findet fiir das Atonwerhaltnis /  zwischen aufgenommenem Cl u. 
yorliandenem N bei yersehiedenen Methoden folgende Werte: 1. Kollagen 2 Tage bei 
100° getrocknet, darauf 151 Tage bei Zimmertemp. in HCl-Gas:/ =  0,395. 2. Kollagen 
2 Monate iiber P20 5 getrocknet, darauf 45 Tage in HCl-Gas: /  =  0,398. 3. Kollagen 
44 Tage iiber P20 5 getrocknet, darauf 3 Tage in HCl-Gas: /  =  0,317. 4. Wio 3., aber 
anschhcBond noch 49 Tage in H2-Atmosphare, in der sieh metali. Na befindet:/  =  0,107. 
5. Messung der von Kollagen aufgenommenen HCl-Menge a in Abhangigkeit yom Dampf- 
druck p des HC1 ergab 2 Gebiete, in denen a von p unabhangig war, entsprechend 
/  =  0,184 u. /  =  0,236. 6. Leder bleibt in HCl-Gas yon 15 mm Druck bis zur Sattigung: 
/  =  0,343. 7. Gelatine mit 13,7% Wassergeh. blieb 7 Tage in HCl-Gas: /  =  0,633.
8. Gelatine 2 Tage bei 180° getrocknet, darauf 7 Tage in HCl-Gas: /  =  0,105. — Es 
laBt sich eine Zahl f 0 finden, die siimtlicho /-Werte in ganze Zahlen yerwandelt, u. 
zwar werden fiir f 0 =  0,02638 die Ausdriicke (nach der GróBe geordnet) ///„ =  4,7,
9, 12, 13, 15 u. 24. Daraus laBt sich schlieBen, daB Kollagen eine definierte chem. Verb.
ist. f 0 ist der kleinste Bruehteil des Kollagenstickstoffs, der reagieren kann. l//0 =  38, 
oder ein ganzzahliges Vielfaches dieser Zahl ist die Anzahl N-Atome in der Struktur- 
einheit des Kollagens, die zugehórige Anzahl C-Atome ist 126. (Bur. Standards J. 
Res. 8. 549— 53. 1932. Washington.) E r b e .

E. Biochemie.
W. O. Kermack, Biochemie. Fortschrittsbericht. Neuere Arbeiten iiber die 

Natur der Blumenpigmente, iiber Proteine u. die Substanzen der Schilddriise. (Sci. 
Progr. 27. 415— 23. Jan. 1933. Edinburgh.) POETSCH.

A. M. Karpas und M. N. Lanschina, Uber den Verlust des mitogenetischen 
Strahlungsvermogens des Blutes: a) Bei langerem Stehen in vitro, b) nach der Bestrahlung 
mit ultraviolettem Licht. Das Aufhoren der mitogenet. Strahlung nach langerem Stehen 
riihrt von dem Verbrauch des Blutzuckers her. Glueosezusatz erzeugt die Strahlung 
von neuem. Ultrayiolettbestralilung scheint gleichfalls die Glucosc im Blut zu zer- 
storen. (Biochem. Z. 253. 313— 17. 7/10. 1932. Simferopol, Lab. f. Esper. biol. d. 
Forschungsinst. in der Krim.) K r e b s .

D. M. Pace, Die Beziehungen anorganischer Salze zum Wachstum und zur Fort- 
pflanzung von Amoeba proteus. Kleine Mengen Fe111 beschleunigen Wachstum u. Fort- 
pflanzung yon Amoeben. Die meisten anorgan. Salze (KC1, NaCl, Xa2Si03, Na2S04,
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CaCl2, MgCl2) zoigen zwoi optimale fórdernde Konzz., dio lim Viooo-n' u- Yiooooa-n- 
liegen. (Arch. Protistenkundc 79. 133—45. 1933.) K r e b s .

Eu. Enzymchemie.

F. F. Nord, Olga Maria von Ranke-Abonyi und Gertrud WeiB, Anwendung 
der Kryolyse auf biologische Probleme. Der Inhalt der Arbeit ist C. 1933. I. 789—91 
referiort worden. (Z. Elektrochem. angow. physik. Chem. 39. 632. Juli 1932.) Weid.

Harry Willstaedt, Fritz Reuter und Konrad L. Zirm, Zur Kenninis der per- 
oxydatischen Wirkung. I I .  Ober die Konstitution des Purpurobmzidins. (I. vgl. C. 1932- 
I. 3307.) Fiir dio boi dor Einw. von peroxydat. wirksamen Substanzen u. H 20 2 auf
o-Tolidin in essigsaurer Lsg. entstehende blauo Verb. C32H3i0 2N2 wird die Struktur 
eines meri-Diacetylditóluclmwndiimids (I) angenommen. Den Nachweis, daB eine 
Aoetyherung stattgefunden hat, liefert die Red. des blauen Farbstoffs mit Stannoohlorid, 
dio zum N,N'-Diacetyl-o-tólidin fiihrt. In  Abwesenheit von peroxydat. wirksamen Sub
stanzen u. H ,0 2 erfolgt bei Zimmertemp. auch bei tagelangem Stehen in Eg. keine 
Acetylierung des Tolidins. Durch Bohandlung einer I-Lsg. mit Alkali erhalt man eine 
braunrote F&llung. Der durch Alkali bewirkte Farbumschlag yon Blau nach Braun 
ist bei raschem Arbeiten reyersibel; durch Zusatz von verd. Essigsaure kann die blaue 
Farbę wiedor heryorgerufen werden. Der die brauno Farbo der alkal. alkoh. Lsg. ver- 
ursachonden Verb., Purpurotolidin, wird die Konst. I I  zugeschrioben. Die aus Tolidin 
u. Benzidin dargestellten Verbb. des Typs I I  zeigten nicht die erwarteten Reduktions- 
aquiyalente, wahrscheinlich weil in den gefaBten festen Substanzen Umwandlungs- 
prodd. von gleicher Bruttoformel yorlagen. Dafiir spricht auoh, daB es bei den braunen 
Korpem nicht gelang, durch Red. auf nassem Wege die zugrunde liegenden substi- 
tuiorten Aminę zu erhalten, wie es bei Red. von I  der Fali war. — Der Vers., I I  durch 
Dehydrierung von N,N'-Diacetyl-o-tolidin mittels Pb02 synthet. darzustellen, gelang 
wegen der Schwerloslichkeit des Ausgangsmaterials in allen Lósungsmm. nicht. — Es 
wird versucht, die von H a b e r  u . W il l s t a t t e r  gegebene allgemeine Deutung oxy- 
dationsliatalyt. Vorgange auf den yorliegenden Fali anzuwenden.

^ - C H 3 

N-CO-CH, NH, N-CO.CH3
V e r s u c h o. meri-Diacetylditólucliincndiimid (I). Eine Lsg. von 3 g o-Tolidin 

in 80 ccm Eg. + 7 ccm n-Na-Acetat, 1 ccm Perhydrol u. 2 ccm einer Eg.-Lsg. von 
Phaophorbid (a + b)-Fe-Salz wird nacii Erscheinen einer reinen blaugriinen Farbung 
(nach etwa 4 Min.) auf 100 g festes Na-Acetat gegossen u. mit 100 ccm W. yersetzt. 
Abseheidurig der krystallisierten blauen Verb. I, die abgesaugt u. mit Na-Acetat u. W. 
gewasehen wird. Trocknen auf Ton u. im Exsiccator in N-Atmosphare. I  lost sich in 
W. (vor dem Trocknen, nach dem Trocknen ist I  unl.) mit reinblauer, in organ. Lósungs- 
mitteln mit roter Farbę. F. 70—72°. Red. yon I  durch Eintragen der frisch bereiteten, 
nicht getrockneten Substanz in salzsaure Lsg. von SnCl2. Dor Nd. wird nach 2-tagigem 
Stehen abgesaugt, mit yerd. HC1 gewasehen, auf Ton gotrocknet u. aus Acetessigester 
umkrystallisiert. F. 312°. — Purpuróbenzidin. Ein Gemisch yon 100 ccm 4°/0ig. Lsg. 
yon Benzidin in Eg. -f- 2 ccm Perhydrol + 1 mg Hamin in Eg. wird nach 30-ininutigem 
Stehen unter Kuhlung mit NaOH alkal. gemacht. Der entstehende Nd. wird abfiltriert, 
mit kochendem W. bis zur Benzidinfreiheit gewasehen, kurzo Zeit auf Ton getroeknet 
u. in wenig Pyridin gel. Der Farbstoff wird durch Zusatz yon W. ausgefallt, auf Ton 
u. schlieBlieh im Hochvakuum getroeknet. Zus. C16Hu 02N2. Analog laBt sich aus
o-Tolidin das entsprechende Prod. erhalten. (Liebigs Ann. Chem. 500. 61—69. 1932. 
Berlin, Uniy., Chem. Inst. u. Chem. Abt. d. Patholog. Inst.) K o b e l .

Emil Abderhalden und Walter Zeisset, Weiterer Beitrag zur Kenntnis der im 
Erepsin- und Trypsinkomplex enthaltenm Fervieni3ysteme. Vff. weisen zu Anfang ein- 
gehend auf die Gefahren lun, die in einer unzureichend gestiitzten Abgrenzung der 
Fermentsysteme liegen. Sie selbst yersuchen, an Hand eines groBen Vers.-Materials
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auf dem Gebiet weiter vorzudringen, auf dem von ABDERHALDEN u. seinon Schiilern 
bereits zablreiche Arbeiten yorliegen. Wiederholt wird die Forderung erhoben u. be- 
griindet, Fermentstudion in dieser Richtung an opt.-akt. Materiał anzustellen. — 
Vff. gehen von fruheron Beobachtungen an den opt.-akt. Komponenten von Leucyl- 
glyeylleucin aus: hierbei wurde in Ubereinstimmung mit unseren Anschauungen iiber 
die Wrkg. des Erepsin- bzw. Trypsinkomplexes die (l)-Glycyl-(l)-kombination sowohl 
von Trypsin wio von Erepsin, die (d)-Glycyl-(l)-kombination ledigłich von Trypsin, 
1-Leucylglyoyl-d-lcucin aussehlieBlieh von Erepsin angegriffen. Das neu vorliegende 
Materiał der Vff., das opt.-akt. Tripeptide von gleichem Typus mit den Bausteinen 
Norleucin, Leucin u. Isoleucin umfaBt (die Einzelverbb. s. Exp. Teil), zeigt im allgemeinen 
gleiehes Verh.: von Erepsin (s. Tab. 1 im Original) werden siimtliche Leueyl- u. Nor- 
leucyltripeptide, dereń die freie NH2-Gruppe tragende Aminosaure der 1-Reihe an- 
gehort, gespalten, wahrend die d-Norleueyl- u. d-Leucyltripeptide unangegriffen bleiben. 
Die 1-Aminosaureglycyl-l-aminosauren wurden, wie erwartet, sowohl von Erepsin wie 
von Trypsin hydrolysiert. Uberraschenderweise griff Trypsinkinasc auBer d-Norleueyl- 
glycyl-l-norvalin auch l-Norleucylglycyl-d-norvalin an, wahrend sonst von Trypsin 
(s. Tab. 2) nur die Tripeptide gespalten wurden, dereń die COOH-Gruppo tragende 
Aminosaure der 1-Reihe angehortc. Auf die móglichen Erklarungen fiir die erw&hnte, 
aus der Reihc fallende Aufspaltung wird ausfuhrlich eingegangen. An einigen Bei- 
spielen wird die Wrkg. von Glycerinauszug von Diinndarmschleimhaut auf die dar- 
gcstellten Tripeptide gezeigt (s. Tab. 3). Dio Aufspaltung iibertraf hierbei nur ąuanti- 
tativ diejenige der „isolierten“ Fermentkomplexe. — Tabelle 4 zeigt weiterhin dio Einw. 
von Erepsin auf eine gróBere Zahl von opt.-akt. Dipeptiden, die von Trypsin durch- 
gangig nicht gespalten wurden. Mit Ausnahme von Norleucylalanin war die eine 
Komponent© der Dipeptide Glycin. Nur wenn die andere Aminosaure der 1-Reihe 
angehorte, war das Dipeptid im allgemeinen fermentativ angreifbar. Aber auch hier 
stieBen Vff. auf eine Ausnahme, da Glycyl-d-leucin, das zunachst von Erepsin nicht 
gespalten wurde, von Erepsin einer anderen Darst. cinwandfrei hydrolysiert wurde. 
Ahnliche Erscheinungen wurden an opt.-akt. Dipeptiden beobachtet, dereń einer Bau- 
stein Glykokoll, dereń anderer Alloisoleuein war: wahrend eine der angewandten Fer- 
mentlsgg. gegeniiber diesen Dipeptiden inakt. war, spaltete eine andere diejenigen, 
die die 1-Alloisoleucingruppo enthielten. Vff. lehnen es ais verfruht ab, hieraus bereits 
den SchluB ziehen zu wollen, daB hier eine besondere Fermentgruppe anzunehmen sei.

V e r s u c h e .  Die Darst. der opt.-akt. Aminosauren u. dereń Kupplung geschah 
in bekannter Weise. F iir Chloracetyl-l-norleucin u. Glycyl-l-norleuein werden gegen- 
iiber A b d e r h a l d e n , F r o e i il ic h  u. F u c h s  (Hoppe-Seyler's Z. physiol. Chem. 86 
[1913]. 454) berichtigte Daten gegeben. Ebenso werden Daten u. Darst. fiir die literatur- 
bekannten Glycyl-d- u. -l-norvalm u. dereń Chloracetylvorstufen beschrieben. d(-j-)-cc- 
Brom-(n)-capronylglycin, C8H 140 3NBr, F. 77—80°. [a]o17 =  +50,1° in A. l-Norleucyl- 
glycin, C8H 1G0 3N2. [a]D18 =  +82,5° in W. Fiir die Antipodm: [a]D20 =  — 46,5° in 
A. u. [a]n18 =  — 77° in W. 1(— )-a.-Brom-(n)-capronyl-l(Ą-)-alanin, direkt aminiert zu 
d-Norleucyl-l-alanin, C9H 180 3N2. In  W. [a]nls =  —64,4°. d(-\-)-a.-Brom-(n)-capronyl- 
l(-\-)-alanin, C9H 160 3NBr. [oc]d =  +19,3° in A. l-Norleucyl-l-alanin: [a]n =  +20,6° 
in W. — d-a.-Bmm-(n)-capronylglycyl-l-leucin, Cl.,H250 1N2Br. F. 142—144° (Zers.). 
M n  =  +2,5° in A. Hieraus l-Norlewylglycyl-l-leucin, C14H2?0,[N3. F. 229° (Zers.). 
[a]D =  — 17,8° in Vs-n. HC1. Den folgenden Verbb. kommen die gleichen Summen- 
formeln zu: l-tx-Bmm-(n)-capronylglycyl-l-leucin. F. 134— 136°. [oc]d =  —45,7°. d-Nor- 
lcucylglycyl.l-le.ucin, F. 252° (Zers.). [a]n =  — 57,9°. l-Norleucylglycyl-d-leucin: gleicher 
!''•> E“]d =  +54,8°. Die Br-Vorstufe F. 135— 136°, [a]D=+50,6°. d-a-Brom-iso-capro- 
nylglycyl-l-norleucin, F. 114— 120° (Zers.), [a]n =  +39,7°. Daraus l-Leucylglycyl- 
l-norleucin, F. 252° (Zers.), [a]u =  +14,8°. l-ct-Brom-iso-caprmiylglycyl-l-norlaucin, 
F. 157— 158°, [a]o =  — 40,3°; d-a-Brom-iso-caprcmylglycyl-d-norleucin, F . 158° (beide 
.Zers.), [k]d =  -j-40,90. d-Leucylglycyl-l-norleucin, F. 254°, [a]n =  —46,8°; l-Leucyl- 
glycyl-d-norleucin, F. 252—253° (beide Zers.), [oc]d =  +48,1°. d-ct-Brom-iso-caprcmyl- 
(jlycyl-l-isole,ucin, F. 160— 161°, [<x]d= +47,9°. l-Leucylglycyl-l-isoleucin, F. 243° (beide 
Zers.). [a]n =  +24,8°. l-a-Brom - iso-capron ylglycyl-l-isoleucin, F. 155—156°, [ccJd =  
—28,1°; Antipode, F. 153— 154° (beide Zers.), [cc]o =  +27,2°. d-Leucylglycyl-l-iso- 
leucin, F. 250°, [a]D =  —40,9°; Antipode, F. 250—251° (beide Zers.), [a]D =  +41,2°. 
d-a-Brom-(n)-caprcmylglycyl-l-isoleucin, F. 147— 148°, [oc]d =  +45,2°. l-Norleucyl- 
glycyl-l-isoleucin, F. 227° (beide Zers.), [cc]d =  +24,2°. l-a-Brom-{n)-capronylglycyl- 
l-isoleucin, F. 132—133°, [a]D =  — 19,2°. Antipode: F. 138°, [a]D =  +22,3°. —

XV. 1 . 157
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d-Norleucylglycyl-l-isoleucin, F. 247°, [a]o =  -—41,1°; Antipode-. F. 247-—248° (beide 
Zera.), [oc]d =  +42°. — l-tx-Brom-(n)-capronylglycyl-l-norvalin, C13H 230 4N,Br, F. 107 
bis 109°, [oc]d =  — 45,2°; Antipode: F. 106—108°, [a]D =  +44,7°. d-Norleucylglycyl-
l-norvalin, C13H 250 4N3, F. 250—252°, [a]D =  — 55°; Antipode-. F. 251—252° (beide 
Zers.), [a]D=+52,8°. (Fermentforselig. 13 [N. F. 6]. 330—62. 1932. Halle a. S., 
Univ., Physiolog. Inst.) SCHWEITZER.

Emil Abderhalden, Ella von Ehrenwall, Ernst Schwab und Otto Zumstein, 
Zur Frage der Identitat der Chloracetyl-l-alanin spaltenden Komponentę von Erepsin- 
losungen mit derjenigen, die Chloracetyl-o-nitranilin und verwandte Verbindungen angreifl. 
Von B a l l s  u. K o h le r  wurde (C. 1931. I. 2490) festgestellt, daB in Restlsgg. von 
Erepsin nach Absorption mit Tonerde bei pn =  5,0 ein Fermentkomplex enthalten ist, 
der das in all seinen Teilen „unnatiirliche“ Chloracetyl-o-nitranilin zu spalten vermag. 
B a l l s  u. K o h le r  hielten diesen Komplex fiir ident. mit der von Yff. entdeckten, 
Chloracetyl-l-alanin spaltenden Acylase. Zur Naehpriifung dieser Vermutung arbeiteten 
Yff. zunachst mit in iiblicher Weise hergestellten Erepsinlsgg. Diese griffen in der 
Regel Chloracetyl-l-alanin bzw. -1-leucin, nieht aber Chloracetyl-o-nitranilin an. Diese 
Tatsache spricht bereits dafur, daB fur die Spaltung genannter Substrate nieht der 
gleiche Fermentkomplex verantwortlich ist. Im  Laufe der weiteren Unterss. ergab sich, 
daB der Chloracetyl-o-nitranilin spaltcndc Fermentkomplex bei der Adsorption an 
Tonerde sich ahnlich wie die Casein hydrolysierende Protease verhalt. Ein weiterer 
Unterschied der beiden fraglichen Fermentkomplexe ergibt sich daraus, daB die Chlor
acetyl-l-alanin angreifende Acylase ausschlieBlich in Erepsinlsgg. angetroffen wurde, 
wahrend Trypsinlsgg. gewonnen werden konnten, die Chloracetyl-o-nitranilin spalteten.
— Wahrend B a l l s  u . K o h l e r  ais pn-Optimum des fraglichen Fermentkomplexes 8,0 
fanden, liegt es nach Vff. bei 7,0. Der Unterschied diirfte durch Nichtbeachtung der 
Hydrolysc von Chloracetyl-o-nitranilin im alkal. Medium sich erklaren. — Zur weiteren 
Charakterisierung des untersuchten Fermentkomplexes wurde dessen Inaktivierbarkeit 
gepriift. Es zeigte sich, daB diese Acylase durch langercs Aufbewahren bzw. Erwarmung 
weniger an ihrer Aktivitat einbiiBt ais Erepsin bzw. ais die Chloracetyl-l-alanin 
spaltende Acylase. Roherepsin wurde weiterliin mit H,S behandelt, die Restlsgg. mit 
Tonerde unter verschiedenen Bedingungen adsorbiert u. die Eluate u. Lsgg. gepriift. 
Es lieBen sieli hierbei sowohl Fermentlsgg. gewinnen, die Chloracetyl-l-alanin, nieht 
dagegen Chloracetyl-o-nitranilin spalteten, wie auch solehe mit umgckehrtem Verh. 
Auch die Verss. iiber das ph-Optimum der verschiedenen in Frage kommenden Acylasen 
sprachen eindeutig fiir eine Sonderstellung des Chloracetyl-o-nitranilin spaltenden 
Fermentkoniplexes. —  Chloracetyl-o-nitranilin wurde von Magen-, Darm- u. zymogenem 
Pankreassaft nieht, wohl von Lebersaft u. aus Harn niedergeschlagenen Fermenten 
hydrolysicrt. — Bei Chloraeetyl-m- u. -p-nitranilin konnten die Befunde von Ba l l s  u . 

K o h l e r  bestatigt werden. In Ausdehnung dieser Verss. wurde Dichloracetyl-o- u. 
-m-nitranilin untersucht, von denen nur die Orthoverb. hydrolysiert wurde. Weitere 
untersuchte Substrate waren: Chloracetyl-o- u. -p-toluidin, Chloracctylanilin, d,l-a- 
Brompropionyl-o-nitranilin, Chloracetyl-o-chloranilin, Nitranilidooxalsiiureester, Oxa- 
lyl-l,2-di-(nitranilid), Phthalyl-o-nitranilin, Chloracetylaminoacrylsaure, Phthalyldi- 
u. -triglycin. Von diesen Verbb. wurden fermentativ angegriffen: ChJoracetyl-o- 
toluidin. Chloracetylanilin (schwach!), d,l-a-Brompropionyl-o-nitranilin, Chloracetyl-o- 
chloranilin u. der Oxalsaureester (event. infolge Yerseifung!). Auf Grund ihrer Ergeb- 
nisse mtissen Yff. sonach die yon B a l l s  u . K o h l e r  behauptete Identitat der beiden 
Acylasen verneinen.

V e r s u c h e. N-Cfdoracetyl-p-nitranilin, C8H 70 3N2C1. F. 183— 184°. Dicldor- 
acetyl-p-nitranilin, C10HsN2O4Cl2. F. 195° (Zers.). Dichloracetyl-m-nitranilin, gleiche 
Summenforniel, F. 152— 153°. Gleichfalls: Dicldoracetyl-o-nitranilin, F. 119—120°. 
N-CMoracetyl-m-nitranilin, C3H70 3N2C1, F. 110—111°. Mit gleieher Summenformel: 
N--Chloracetyl-o-nitranilin, F. 91°. ~N-d,l-ai-Brompropionyl-o-nitranilin, C9H 90 3N2Br, 
F. 64— 65°. N-Chloracetyl-o-toluidin, C9H 10ONC1, F. 111— 112°. Gleichfalls: N-Chlor- 
acetyl-p-toluidin, F. 167—168°. N-Chloracetyl-o-chloranilin, C8H 7C120N, F. 75— 76°. 
Phthalyl-o-nitranilin, C14H 804N2, F. 199°. o-Nitranilidooxalsauredthylester, C10H 10OsN2, 
F. 108°. Oxalyl-l,2-di-(nitranilid), C14H 10O6N4, F. 326°. Chloracetylaminoacrylsaure, 
C5H 60 3NC1, F. 163— 165°. Phthalyldiglycylglycin, C14H 13OcN3, F. 239° (Zers.). (Fer- 
mentforschg. 13[N. F. 6]. 408—32.1932. Halle a. S.,Univ., Physiolog.Inst.) Sc h w e it z .

Emil Abderhalden und Walter Zeisset, Untersuchungen iiber das Verhalten von 
Polypeptiden, an dereń Aufbau aL-Aminoisdbuttersaure beteiligt ist, gegen Erepsin und
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Trypsin. a-Aminoisobuttersaure, dereń NH2-Gruppe an ein tertiares C-Atom gebunden 
ist, bildet nach unseren bislierigen Erfahrungen kein genuines EiweiB. Das Verh. dieser 
Aminosaure, die sonach ais EiweiBbaustein sich nicht findet, gegeniiber Fermenten 
schien Vlf. von Interesse. Es wurde eine gróBere Anzahl von a-Aminoisobuttersaure 
enthaltenden Polypeptiden aufgebaut (s. im experimentellen Teil), u. dereń Verh. 
gegeniiber Erepsin u. Trypsin gepriift; dio Ergebnisse sind in 2 Tabellen des Originals 
zusammengefaBt. Im  wesentlichen zeigte sich, daB Erepsin —  mit Ausnahme von 
Glycyl-a-aminoisobuttersaure — alle a-Amino(i)buttersaure enthaltenden Verbb. zu 
spalten yermochte. Dagegen griff Trypsin keines der untersuchten, a-Amino(i)butter- 
saure enthaltenden Polypeptide in eindeutiger Weise an.

V e r s u c h e .  Die Darst. der <x-Brom(i)buttersiiure aus Isobuttersaure geschah 
nach H e l l -Vo l h a r d -Ze l in s k y  in bekannter Weise. Die Tlberfiihrung in a-Brom- 
isobutyrylchlorid mittels SOCl2 ebenfalls wie iiblich. Die a-Aminoisobuttersaure wurde 
ahnlich wie bei G u l e w it s c h " u. W a s m u s  (Ber. dtsch. chem. Ges. 34 [1906]. 1181) 
dargestcllt. Die Darst. der Polypeptide durch Aminierung der durch Kupplung er- 
lialtenen Halogenacylaminosauren geschah gleichfalls in ublicher Weise. Hierbei be- 
reitete die Kupplung von Halogenfettsaurehalogeniden mit a-Aminoisobuttersaure 
gróBere Schwierigkeiten, ais die Einfuhrung des Brom(i)butyrylrestes in die Amino- 
sauren. Die Aminierungsgeschwindigkeiten der Kupplungsprodd. wurde quantitativ 
verfolgt (s. Tabelle 3). Die Reindarst. einiger Polypeptide stieB auf erhebliche Schwierig
keiten, da durch die Aminierung mehrere a-Aminoisobutyrylaminosiiuren Anhydrid u. 
ungesiitt. Verbb. (Methacrylderiw.) enthielten, dereń vollstandige Entfernung teil- 
weise nicht gelang. — Glyeyl-, d,l-a-Leucyl-, a-Aminoisobutyryl-a-aminoisobuttersaure 
u. a-Aminoisobutyryl-d,l-a-aminobuttersaure waren aus der Literatur bereits bekannt.
— d,l-tt.-Brompropionyl-tt.-aminoisobutlersaure, C7H i20 3NBr. F. 194— 195° (Zers.).
Aminiert zu d,l-Alanyl-a.-aminoisobuttersdure, C7H i4Ó3N2. F. 260° (Zers.). — d,l-a- 
Brom(n)butyryl-aL-aminoisóbuttersaurc, C8H 140 3NBr. F. 156— 157°. Nach Aminierung: 
d,l-a.-Amino(n)butyryl-a.-aminoisóbuttersaure, C8H I60 3N2. Recht langsam verlief die 
Kupplung zu d,l-a.-Brom(n)valeryl-a.-aminoisóbuttersaure, C9H 160 3NBr. F. 130— 131°. 
Nach Umsetzung dieses Prod. mit NH3 konnte die erwartete d,l-Norvalyl-a-aminoiso- 
buttersaure nicht rein, sondern lediglich mit Anhydrid yermischt erhalten werden. Noch 
langsamer ging die Kupplung zu d,l-a.-Bromisovaleryl-a.-aminoisobuttersdure, C9H160 3NBr, 
vor sich. F. 174— 175° (Zers.). Auch hior konnte durch Aminierung dio erwartete 
d,l-Valyl-a-aminoisobuttersaure nicht in reinem Zustand erhalten werden. — d,l-a- 
Brom(n)capronyl-a.-aminoisobuttersaure, C10H 18O3NBr. F. 109— 110°. Nach Ami
nierung konnte auch hier ęl,l-Norleucyl-a.-aminoisobuttersaure, C10H 20O3N2, nur unrein 
isoliert werden. — Chloracetylglycyl-a-aminoisobuttersaure, C8H 1304N2C1. F. 153— 155°. 
Mit NH3: Diglycyl-a-aminoisofruttersaure, C8H 150 4N3. — a-Bromisdbutyrylglycin, 
C„Hlcl0 3NBr. F. 118°. Hieraus a.-Aminoisóbutyrylglycin, C8H 120 3N2. F. 265°. —
a.-Bromisóbulyryl-1-alanin, C7H 120 3NBr. F. 134— 135°. Bei der Aminierung bildete sich 
neben a-Aminoisobutyryl-l-alanin: Anhydrid u. Acrylderiw., dereń Entfernung nicht 
gelang. a-Bromisobutyryl-d,l-norvalin, C9H 160 3NBr. F. 103°. Auch hier konnto 
a-Aminoisobutyryl-d,l-norvalin nicht von Anhydrid u. Methacrylkorper befreit werden.
— jx-Bromisobułyryl-d,l-valin, C9H 10O3NBr. F. 104— 105°. — a-Aminoisobulyryl-d,l-
m lin konnte nicht rein erhalten werden. Auch a-Aminoisobutyryl-d,l-norleucin konnte 
uber <x-Bromisobutyryl-d,l-norleucin, Ci0H 18O3NBr, mit F. 71—72° nicht rein isoliert 
werden. — a.-Bromisobutyryl-d,l-leucin, C10H 18O3NBr. F. 88—91°. Nach der Ami
nierung wurden Krystalle mit F. 267° erhalten, dereń Analysenwerte auf eine Verb. 
fon 3 Mol a-Aminoisobutyryl-d,l-leucin + 1 Mol Methacrylleucin stimmt. — Die 
Aminierung des von Vff. friiher beschriebenen a-Brom(i)butyrylglycylglycins fiihrte 
nach mehreren Wochen zu a-Aminoisobutyryldiglycin, C8H 1504N3, das sich uber 200° 
zers. — d,l-u.-Brom(i)valeryltriglycylglycin, C13H 230,,N4Br, F. 243—245° (Zers.). Ami
niert zu d,l-Valyltetraglycin, C]3H 250 6N5. — d,l-a-Brom(i)valeryllelraglycylglycin,
C,r>H 2)0TNriBr. F. 234— 236° (Zers.). — d,ł-Valylpentaglycin, C15H2(50 7Ne. — d,l-a- 
Brom(i)valeryldiglycyl-d,l-valin, C14H 240 5N3Br, F. 184— 185°. — d,l-Valyldiglycyl-d,l- 
m lin, C14H260 5N4. (Fermentforschg. 13 [N. F. 6]. 310—29. 1932. Halle a. S., Univ., 
Physiolog. Inst.) Sc h w e it z e r .

Emil Abderhalden, Emst Schwab und Jose G. Valdecasas, Uber das Verlialten 
von Sarlcosin bzw. Methylleucin enthaltenden Polypeptiden gegeniiber n-Alkali, Erepsin, 
Trypsinkinase und Hefemacerationssaft. Im  Zusammenhang mit der Erforschung der 
„Acylasen“ schien es von Interesse, das Verh. von Sarkosin bzw. Methylleucin ent-
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haltenden Polypeptiden gegeniiber Fermenten zu priifen. Die im experimentellen 
Teil erwiihnten Verbb. wurden von n-NaOH samtUch angegriffen. Erepsin spaltet 
Sarkosyl-d,1-leucylglycyl-d,l-leucylglycin u. d,l-LeucylgIyeyl-d,l-metliylleucin. Be- 
sonders interessant ist dabei, daB das erstgenannte Sarkosyltetrapeptid, das also keine 
freie NH2-Gruppo besitzt, von Erepsinlsgg. hydrolysiert werden konnte. Trypsin 
griff Sarlcosyl-l-tyrosin, Chloracetyl-d,l-methylleucin, d,l-a-Bromisocapronylglyeyl-d,l- 
methylleuoin, d,l-Leucylglycyl-d,l-mcthylleucin, d,l-Methylloucyl-sarkosyl-d,I-leuein, 
Sarkosyl-d,l-leuey]glycin u. Sarkosyl-d,1-leucylglycyl-d,l-leucylglycin an. Die gegen
iiber Hefemacerationssaft gepriiften Verbb. Sarkosyl-d,l-alanin, Sarkosyl-d,l-leucin, 
d,l-Methylleuoylglyein, Glyeyl-d,l-methylleucin u. Sarkosyl-d,1-leucylglycin wurden 
hydrolysiert.

V e r s u o li e. Sarkosin wurde am besten durch direkte Methylaminicrung yon 
Chloressigsaure erhalten, wahrend dio Umsetzung yon Chloressigsaureathylester mit 
Methylaminlsg. im EinschluBrohr hauptsachlich das salzsaure Mełhylamid des Sarko- 
sins, C4Hn ON2Cl, F. 222°, lieferte. Von den dargestellten Verbb. waren Glycylsarkosin, 
Sarkosylglycin, Sarkosylsarkosin u. Sarkosyl-d,l-alanin bereits literaturbekannt. Chlor - 
acetyl-l-tyrosin gab mit Methylamin Sarkosyl-l-tyrosin, C]2H 1604N2 + H 20. F. 232°. 
CMoracetyl-dj-methylleucin, C9H 160 3NC1. F. 93°. Glycyl-d,l-methyUeucin, C9H 130 3N2,
F. 185° (Zers.). d,l-a.-Bromisocapronylglycyl-d,l-melhylleucin, C16H2704N2Br. Aminiert 
zu d,l-Leucylglycyl-d,l-methylleucin, C15H 2904N3, F. 195°. Sarkosyl-d,l-leucin, C9 H i80 3N2,
F. 139°. d,l-a-Bromisocapronylsarkosyl-d,l-leucin, C15H 2704N2Br, F. 76°. Daraus d,l- 
Leucylsarkosyl-d, l-leucin, C15H 290 4N3, F. 181°. d,l-Methylleucylsarkosyl-d, l-leucin,
Cl0H 31O4N3, F. 195—197°. Sarkosyl-d,l-leucylglycin, C11H 2104N3, F. 231°. Durch 
Kupplung yon Leucylglycylleucylglycin wurde Chloracelyl-d,l-leucylglycyl-d,l-leucyl- 
glycin, C18H 3lOl!N4Cl, erhalten. F. 192°. Hicraus durch Methylaminierung: Sarlcosyl- 
d,l-leucylglycyl-d,l-leucylglycin, C19H350 6N5, F. 237°. Beim Vers., d,l-a.-Bromisocapronyl- 
sarkosin, C9H 160 3NBr, F. 52,8°, in iiblicher Weise zu aminieren, wurde nicht das er- 
wartete d,l-Leueylsarkosin, sondern in der Hauptsache a-Oxyisocapronylsarkosincnnid, 
C9H 180 3No, erhalten. (Fermentforschg. 13 [N. F. 6]. 396—407. 1932. Halle a. S., 
Univ., Physiolog. Inst.) _ . . .  Sc h w e it z e e .

Emil Abderhalden und Kurt Plótner, Uber die physikalischen EigenscJiaften von 
aus l(-\-)-Norleucin bestehenden Polypeptiden und ihr Verhallen gegeniiber Erepsin- und 
Trypsinlosungen. Von ABDERHALDEN u. seinen Schulern ist in friiheren Arbeiten 
gezeigt worden, daB Polypeptide, in denen nur eine Aminosaure ais Baustein die Kettc 
bildet, schon bei geringer Kettenlange kolloide Eigg. aufweisen. In vorliegender 
Arbeit wurden aus l(-f-)-Norleucin bestehende Polypeptide untersucht, wobei die Verbb. 
bis zum Pentapeptid synthetisiert wurden. Hierbei zeigtb bereits das Tripeptid Di-
1-norlcucyl-l-norleucin kolloide Eigg. u. Quellungserscheinungen. Beobachtung der 
TeiehengróBe lieB auf erhebliche Assoziation der Polypeptidmoll. schlieBen. Infolge 
Schwerloslichkoit muBte das opt. Verh. in Eg. bestimmt werden. Mit waelisender 
Kette ergab sich dabei eine regelmaBige Zunahme des Drehungsvermogens, indem 
bei Verlangerung der Kette um ein Glied die Drehung um rund 15° zunahm. — Von 
Erepsin wurde das Di- u. Tripeptid hydrolysiert, wahrend Tetra- u. Pentapeptid un- 
angegriffen blieben. Trypsinlsg. griff alle dargestellten Polypeptide an.

V e r s u c h e .  d(+)-a.-Brom-(n)-capro?iyl-l{— )-norleucin, C12H220 3NBr. F. 86°. 
In  A. [a]n21 =  +20,38°. Aminiert zu l-Norleucyl-l-norleucin, Ci2H240 3N2 + V2H 20 .
F. 264° (Zers.). In  Eg. [a]n20 =  +16,92°. —  d-a-Brom-{n)-capronyl-l-norleucyl-l-nor- 
leucin, C18H3304N2Br. F. 155°. [<x]d21 =  — 7,14°. Di-l-norleucyl-l-norleucin,
Cj8H350 4N3 + V2 H20. F. gegen 305° (Zers.). [<x]d20 =  — 1,39°. — Brom-(n)-capronyl- 
dinorleucylnorleucin, C24H 440 6N3Br. Daraus Tri-l-norleucyl-l-norleucin, C2.1H1(S0 5N.i + 
2 H 20. F. gegen 360° (Zers.). [«]d26 =  — 18,09°. —• Brom-(n)-caprrmyllrinorleucyl- 
norleucin, C30H55O6N4Br. Aminiert zu Tetra-l-norleucyl-l-norleucin, C30H57O9N6 +
2 H20. F. gegen 360° (Zers.). [a]n22 =  — 26,96°. (Fermentforschg. 13 [Ń. F. 6]. 
443—50. 1932. Halle a. S., Univ., Physiolog. Inst.) Sc h w e it z e r .

Emil Abderhalden und Severian Buadze, Weiterer Beitrag zur Kennłnis der 
Eigenschafien der proteolylischen Abwehrfermente. Festslellung des pH-Optimums ilirer 
Wirkung. Nachweis von Polypeptidasen im Ham. Vff. stellten fest, daB proteolyt. 
Abwehrfermente, die im Serum bzw. Harn yon Schwangeren oder nach Hervorrufen 
der Abwehrfermentrk. bei Tieren in diesen Fil. auftreten, gegeniiber EiwciB ein ph- 
Optimum bei 7,0 zeigen. Auch bei negativer Abd.Rk. sind im Serum u. Harn Poly
peptidasen nachweisbar; wenn Abwehrfermente zugegen waren, wurde jedoch eine
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gesteigerto Polypeptidasewrkg. beobachtet. Vff. deuten diese Yermehrung im Sinne 
einer Besehleunigung der Zerlegung der aus EiweiB abgebauten Polypeptide. Bei Ver- 
wendung von d,l-Leueylglyein ais Substrat wurde fur die fraglichen Fermente das 
pn-Optimum bei 7,5 gefunden, liegt also nahe demjenigen fiir Erepsin. Gegeniiber 
Pepton ais Substrat wurden in der Regel zwei pn-Optima angetroffen, yon denen das 
eine im sauren, das andere im alkal. Gcbiot lag. Es wird die Vermutung ausgesproehen, 
daB dieses Verh. im Zusammenhang mit der Zus. des angewandten Peptons steht. — 
Nach den bisherigen Unterss. sind die die Abd.Rk. bedingenden Abwehrfermente 
folgendermaBen charakterisiert: 1. Im  Gegensatz zu den gewohnlichen Proteasen
werden die proetolyt. Abwehrfermente durch Abkiihlung inaktiyiert. 2. Sie sind zum 
Teil auf ein bestimmtes Substrat spezif. eingestellt. 3. Im  Gegensatz zu Trypsin wird 
ihre Wrkg. durch Serumzusatz begiinstigt. 4. Ihr pH-Optimum gegeniiber EiweiB 
liegt bei 7,0. (Fermentforsehg. 13 [N. F. 6]. 363— 81. 1932. Hallo a. S., Univ., Phy- 
siolog. Inst.) Sc h w e it z e r .

Einar Lundsgaard, Die Glykolyse. Der Bcitrag des Vf. ist eine groBe Zusammen- 
fassung iiber die Glykolyse. Unter Glykolyse yersteht man gewóhnlich jede enzymat. 
Spaltung von Kohlehydraten in Milchsiiure. Nach N e u b e rg  u . K o b e l  kamen noch 
die ersten Stufen der alkoh. Giirung, die Methylglyoxalbldg., hinzu. Vf. beschrankt 
sich aber auf Glykose gleich Milchsaurebldg. aus Kohlehydraten u. weist auf die nahe 
Verwandtschaft zwischen dem Fermentsystem der alkoh. Giirung u. demjenigen der 
Milchsaurebldg. hin. In  weiteren Kapiteln wird dio Glykolyse im Blut, der Muskeln, 
in sonstigen n. Geweben u. der Tumoren besprochen. (Ergebn. Enzymforschg. 2- 179

A. Bemardi und M. A. Schwarz, Einflup der Ghloride des Lithiums, Natriums 
■und Kaliums auf die Wirksamke.it der Amylase im Hiihnermagen. Die Chloride wirkten 
steigernd auf die Amylasewirksamkeit in der absteigenden Reihe LiCl—NaCl—KC1. 
In  sehr hoher Konz. wirken NaCl u. KC1 abschwachend bis Nuli, LiCl nur in gewissen 
Grenzen abfallend. Naheres im Original. (G. Biol. appl. Ind. chim. 2. 21—38. 1932.

E s. Pflanzenphysiologie. B akteriologie.
Robert S. Harris, John W. M. Bunker und Nicholas A. Milas, Die chemische 

Natur der keimtótenden Dampfe bestrahlter Ole. Die Entw. von keimtotenden Dampfen 
aus ultrayiolettbestrahlten fetten Olen konnte sicher nachgewiesen werden. Starkste 
Entw. bei Strahlen in der Nahe von 3130 A. Dio Wrkg. ist keine sekundare Strahlen- 
wrkg., sondern chem. Natur. Ais chem. Zers.-Prodd. kommen Aldehyde, Buttersiiuro 
u. 0 3 nicht in Frage, doch besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen der keim
totenden Kraft u. dem Peroxydgeh. der Ole. (Ind. Engng. Chem. 24. 1181—83. 1932. 
Cambridge [Mass.].) G r im m e .

S. Schmidt, Ober die Einwirkung von Formaldehyd auf Dip)itherietoxin. I. Die 
Bedeutung der Formaldehydkonzentration, der Temperatur und der Wasserstoffionen- 
lconzentration fiir die A na tozinbildung. Eingehende Analyse der Anatoxinbldg. durch 
Formaldehyd. Unter Berueksichtigung von Entgiftung u. Antigenwert yerlauft die Rk. 
Diphtherietoxin -(- Formaldehyd =  Diphtherieanatoxin um so schneller, je hoher die 
Konz. des Formaldehyds, Temp. u. ph des Mediums ist, so daB bei groBen Formaldehyd- 
mengen (10°/o) fast momentan die Anatoxinbindung yollzogen ist. Gereinigtes Toxin 
yerhalt sich etwas anders, besonders kommt es bei pn =  6,0 nicht zur Anatoxinbldg. 
Die zum Anatoxin fuhrende Rk. ist irreversibel. Das Anatoxin zeigt gegen Erhitzimg, 
Saure, Alkah u. andere chem. Eingriffe im Vergleich zum gewohnlichen Toxin so er- 
hohte Resistenz, daB es ais ein neues Deriv. des Diphtheriegiftes zu botrachten ist. 
(Z. Immunitatsforschg. exp. Therap, 78. 27— 45. 30/1. 1933. Kopenhagen, Serum- 
inst.) SCHNITZER.

O. Meyerhof und w. Schulz, Uber die Abhangigkeit der Atmung der Azotóbakter 
vom Sauerstoffd-ruck. Mit absinkender Oa-Konz. failt die Atmung um so starker ab, 
jo hoher der Coj-Wert ist. Entsprechend der Unsattigung des Ferments bei niederem
0 2-Druek nimmt die CO-Hemmung mit abnehmendem O,-Druck nicht zu, sondern ab. 
(Biochem. Z. 250. 35— 49. 1932. Heidelberg.) ‘ G r im m e .

A. J. Kluyver und J. C. Hoogerheide, Der EinflufS von Sauerstoff auf die alko- 
hólische Gdrung. Die der Theorie yon PASTEUR u. MEYERHOF widersprcchenden Be- 
funde von W in d is c h  (C. 1932. I. 2966), nach denen 0 2 die Giirung der Hefe nicht 
schwacht, sind auf ungeniigende 0 2-Versorgung der Hefe zuriickzufiihren. Bei Yer-

bis 203. 1933. Kopenhagen.) Am m o n .

Bologna.) G r im m e .
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mehrung der 02-Mengc u. Verminderung der Hefenmengc niihern sich die nach der 
makrometr. Metliode von WlNDlSCH erhaltenen Werte denen durch mikrometr. 
Bestst. nach MEYERHOF festgestellten, bei dcnen ein ausreichcndcr 0„-Goh. gewahr- 
leistet ist. (C. R. licbd. Seances Acad. Sci. 196. 443—45. 6/2. 1933.) Kobel.

John Field und Sally M. Field, Die Wirkung von Natriumfluorid auf die Milch- 
saurebildung durch Streptobacterium casei. Die Verss. zur Unters. der NaF-Hemmung 
wurden in gleicher Weise ausgcfuhrt wie die friilieren mit Jodacctat (I). Wie bei der
I-Vergiftung, folgte auf die Zufiigung von NaF eine kurzo latente Periode, doeh war 
dann das Bild ganz anders ais in Ggw. von I. Wahrend I  in Konzz. von 0,0004— 4°/0 
die Milchsiiurobldg. hemmte, wirkte eine Konz. von 0,08°/o NaF stimulierend, ein Geh. 
von 0,10°/o NaF beeinfluBte dio Milchsaurebldg. nicht, bei einer Konz. von 0,18°/o NaF 
nahm die Geschwindigkcit der Milchsaurebldg. etwas ab, u. erst 0,20°/o NaF bewirkten 
eine wesentliche Hemmung, die nur wenig verstarkt wurde durch eine NaF-Konz. yon
0,5°/o. Im  Gegensatz zu der bei I  beobachteten allmahlichen Gcschwindigkeitsabnahine 
der Siiurebldg. iiuBert sich dic NaF-Vergiftung in einer plotzlichen starken Abnahme 
der Geschwindigkeit der Milchsaurebldg.; dann blieb die Geschwindigkcit fiir mehrere 
Stdn. konstant, u. zwar bei einem fiir jedo NaF-Konz. charakterist. Wert. (Proc. Soc. 
exp. Biol. Med. 29. 935. 1932. Stanford, Univ., Lab. of. Physiology.) K o b e l .

G. Mezzadroli und A. Amati, Einwirkung einiger Phosphorverbindungen auf die 
Entioicklung von aerob auf Mdassemost kultivierter Hefe. Von don untersuchten P-Vcrbb. 
wirkten Ca-, K-, NH,- u. Na-Phosphat, Phytin, Na-Glyeerophosphat u. Nucleinsaure 
giinstig auf das Hefewachstum, vor allem in yerd. Lsg. bei pn =  4,8— 5,0. (G. Biol. 
appl. Ind. chim. 2. 1—20. 1932. Bologna.) Gr im m e .

G. Mezzadroli und A. Amati, Einwirkung einiger Alkaloide auf das Wachslum 
und die Vermehrung von Sacchuromyceten, insbesondere der Melasseluftliefe. Zugabc von 
Strychninnitrat, Kaffein u. Chininsulfat in Mengen yon 0,25— 1°/00 zu Melassemost 
erhóht die Hefeausbeute. Kaffein zeigt eine ausgesprochene Reizwrkg. auf die Hefe- 
sprossung, Chininsulfat wirkt etwas schwacher, Strychninnitrat noch weniger. Das 
Giirungsvermógen der Hefen wird durch Chinin erhoht, durch die beiden anderen 
Alkaloide verringert, durch Kaffein unter gcwissen Bedingungen sogar ganzlich auf- 
gelioben. (Ind. saccarif. ital. 25. 392—94. 1932. Bologna.) G rim m e .

Fred Wilbur Tanner, Bacteriology: a test book of micro-organisms. 2 nd ed. London: Chap
man & Hall 1933. 8°. 28 s. net.

Claus Jensen, Die intrakutane Kamnchenmcthode zur Auswertung von Diphtherietoxin 
und Antitoxin. (Acta pathologica et microbiologica scandinayica. Supplcmcntum
XIV.) Kobenhavn: Levin & Munksgaard 1933. (212 S.)

E 6. T ierphysiologie.
Eugene Klein, Magensekretion. IV. Der Einflup von Atropin auf die Sekrelion 

transplanlierłer Magentaschen. A t r o p i n  hemmt die Magensekretion auch bei Aus- 
schaltung aller nervósen Balmen durch die gewahlte Versuchsanordnung; dio sekretions- 
anregende Wrkg. des H i s t a m i n s  wird durch Atropin nicht gehemmt. (Arch. 
Surgery 26. 246—57. Febr. 1933. New York, Mount Sinai Hosp.) H. WOLFF.

Richard U. Light und Stanley M. Bysshe, Ober die Zufulimng von Wirkstoffen 
in den Oehirtwenlrikel bei Affen: P iłuilrin, Piluitrinfraktionen, PUressin, Pitocin, 
Histamin, Acetylcholin und Pilocarpin. Es war von CuSHING beobaehtet wrorden, daB 
die intercerebrale Injektion von Pituitrin zu Erróten der Haut, Schwitzen u. Absinken 
der Temp. fiihrt, also Erscheinungen, die denen nach intravenóser Injektion des Pitui- 
trins entgegengesetzt sind. Um diese Erscheinung naher zu studieren, wurden in yer
schiedenen Serien Pituitrinextrakte, die in wechselnd starkem AusmaB yon Vasopressin 
befreit worden waren u. weiter depressor. wirksame Substanzen zu den Injektionen 
yerwandt. Bei der Injektion yon Pituitrin zeigte sich, daB es 30—40 sec nach der In- 
jektion bereits zu einer Vasodilation in der Mundschleimliaut kam, was boi der Lange 
des Resorptionsweges nur ais Folgę einer zentralen Reizung auf das Neryengewcbe 
erkliirbar ist. Nach 3— 4 Min. ist die Ilesorption erfolgt u. die Pituitrinwrkg. zeigt 
sich in ihrer typ. Wirkungsart (z. B. Erblassen). —  Die depressor. Wirkstoffe hatten 
bei Einfiihrung in den Ventrikel keinen yasodilator. Effekt; Histamin bewirkte im 
Gegenteil Erblassen der Haut. (J. Pharmacol. exp. Therapcuties 47. 17—36. Jan. 
1933. Harvard Bied. School, Labor. of Surgic. Res.) WADEHN.

Z. M. Bacq. und V. Henri, Spektrographischer Beweis fiir die Bildung einer Sub- 
stanz nach Reizung der Herznerven. Ein Froschhcrz wird in geeigneter Weise mit
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RlNGER-Lsg. durchstromt u. die austretende Perfusionsfl. vor u. nach farad. Reizung 
des Herzens spektrograph. im Ultraviolettlicht untersucht. Die v o i  der Reizung 
erhaltene Perfusionslsg. absorbiert nur im fernen Ultraviolettlicht ). <  2700; diese 
Absorption ist den Salzen der RlNGER-Lsg. zuzuschreiben. Die n a c h  der Reizung 
erhaltene Perfusionsfl. hat eine starkę Absorption, die bei 7. 3400 beginnt. Die Ab- 
sorptionskurve stellt ein Absorptionsband dar, das ein Maximum gegen 3150 u. ein 
Minimum bei 3000 hat u. dann schnell gegen das Ultrayiolett ansteigt. Diese Ab
sorption erinnert an das Absorptionsspektrum von Polyphenolen. — Die spektroskop. 
Unters. hat also einen neuen Beweis fiir das Auftretcn einer nach der Reizung des 
Vagosympathicus des Froschlierzens erscheinenden Substanz (Sympathin) ergeben. 
(C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 196. 135—137. 9/1. 1933.) WADEHN.

(i. Sandulesco, Wang Wen Tchung und A. Girard, Baitrag zur Kenntnis der 
weiblichen Sexualhormme. (Vgl. G ir a r d ,  C. 1933. I. 1798.) In  einer friiheren Mitt. 
war iiber dic Auffindung eines neuen weiblichen Sexualhormons, des Eguilenins, im 
Stutenharn berichtet worden. Im  Eąuilenin, C18H 180 2, ist ein Naphthalinkern vor- 
handen; es wurde daher yersucht, ob Eąuilenin mit den typ. Fallungsreagenzien des 
Naphthalins ebenfalls reagiert u. Anlagerungsverbb. ergibt. In der Tat erwies sich 
die Pikrinsaure ais ein so vorziigliehes Fallungsmittel fiir Eąuilenin, daB eine Abtren- 
nung des Eąuilenins aus einem Hormongemisch innerhalb weniger Min. móglich ist. 
Nur in Lsgg., in denen das vorhandcne Eąuilenin weniger ais 1/io des Follikulins be
tragt, ist eine Anreicherung dureh fraktioniertc Krystallisation notwendig. Die Los- 
lichkeit des Eąuileninpikrats ist in 5%ig. alkoh. Pikrinsaurelsg. 17,5 g pro 1 in der 
Siedehitze u. 1 g pro 1 bei 20°. Mit Styphninsaure gibt Eąuilenin gleicherweise eine 
aąuimolekulare Komplexverb., die aber lóslicher ist ais das Pikrat. Das Pikrat u. das 
Styphnat sind bereits nach einmaligem Umkrystallisieren aus gesatt.,__alkoh. Pikrin
saure, bzw. Styphninsaure rein; um das Hormon zu isolieren, wird das in A. suspendierte 
Pikrat mit einer verd. Sodalsg. ausgczogen. Unter bestimmten Bedingungen gibt auch 
das Fol li ku lin selbst ein Pikrat; diese Verb. ist aber ungemein leieht dissoziabel u. ent
halt nur ein halbes Molekuł Pikrinsaure. Zu ihrer Horst. laBt man zusammen Hormon 
u. Pikrinsaure in gesatt. alkoh. Lsg. krystallisieren. Es bilden sich derbe, rotbraune Kry
stalle, die sich in siedender 6%ig. alkoh. Pikrinsaurelsg. zu,75 g auf I l u .  bei 20° zu 
8,6 g auf 1 1 losen. — Das Eąuilenin ist einer der Hauptbestandteile des im Stutenharn 
Torkommendon Hormongemisehes. Vor dem 175. Tage der Schwangerschaft ist es nur 
in sehr geringer Menge im Harn vorhanden, gegen den 200. Tag der Tragzeit erscheint es 
in erheblichen Mengen u. ist in don letzten Monaten der Tragzeit vorwiegend yorhanden, 
wahrend die Follikulinmengo abnimmt. Im  Follikulin aus Harn schwangerer Frauen war 
es nicht nachweisbar. — Eąuilenin laBt sich colorimetr. durch Uberfiihrung in das rote 
Eąuilenin nachweisen u. bestimmen. Es werden dazu etwa 2 mg des zu priifenden Hor- 
mongemisclies in eine 5 ccm-Ampulle eingeschmolzen u. 3 Min. bei 255° gehalten. Die 
Hormonmischung wTird in Aceton gelost u. nach dem Verdunnen mit dcm gleichen Vol. 
H 20 colorimetr. mit reinem, rotem Eąuilenin verglichen. Eąuilenin wurde in dieser 
Weise in allen verfugbaren Hormonproben aus Stutenharn nachgewiesen, darunter 
einer Probe, dio 20 mai umkrystallisiert worden war. Da das Eąuilenin eine sehr nied- 
rige spezif. Drehung besitzt ( + 87°), ist anzunehmen, daB seine Ggw. in den Stuten- 
harnkrystalhsaten das Drehungsvermógen u. moglichorweise auch andere Konstanten 
beeinfluBt hat. Mit Hilfe der Pikrate laBt sich Eąuilenin leieht vollstandig aus gereinigten 
Praparaten des Follikelhormons entfernen. Dio Pikrato beider Hormone haben kry- 
stallograph. so verschiedene Eigg., daB eine Neigung zur Synkrystallisation nicht 
mehr bosteht. Das zweimal unikrystal lisierte Pikrat des Follikulins gibt ein Hormon, 
das die Rotfarbung beim Erhitzen "nicht mehr zeigt. Es werden einige neu dargestellte 
Deriw. des Eąuilenins kurz beschrieben: Metliylatlier des Eguilenins: lange Nadeln 
aus A., F. 197— iggo (korr.), gibt bei langerem Erhitzen die Rotfarbung. Semicarbazon, 
mkr. Nadeln, F. 268° unter Zers.; Pikrat, C18H 1B02, C6H30 7N3, rotorange mkr. Pris- 
men, F. 205—208° (korr.) unter Zers.; Pikrat des Acełats: rotorange mkr. Lamellen,
F. 106— 107°; Styphnat: gelborange mkr. Nadeln; F. 212—213° (Zers.). (C. R. hebd. 
Sćances Acad. Sci. 196. 137— 140. 9/1. 1933.) , W a d e h n .

J. W. Cook, E. C. Dodds und C. L. Hewett, Uber eine synthetische, ostruserregende, 
Verbindung. Die durch die Arbeiten insbesondere von BUTE.VA.\T)T u . von MARRIAN 

wahrscheinhch gemachto Konfiguration des Ketooxydstrins ist I. In Analogie der 
Verhaltnisse bei anderon biol. akt. Verbb. schien es wahrscheinlich, daB einer ganzen 
Gruppe von Substanzen yerwandter chem. Konst. eine ostruserregende Wrkg. zukommt.
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Es wurde zuerat 1 - Ke to -1,2,3,4 - tet rahy d rophenanthren (II), das ala Ausgangsmaterial 
fur aynthet. Verss. in Richtung des Ostrina in Aussicht genommen iat, mit dem A l l e n - 
DoiSY-Test gepruft. Eine Schwierigkeit ergab sich durch die sehr schwere Loslichkeit

des Stoffes in 01ivenól. Aueh bei der Verwendung von Sesamól, in dem das Phenantliren- 
deriv. etwas beaser 1. ist, muflto ein Vol. von 2 ecm injiziert werden. 25 mg der in 
01ivenól gel. Subatanz gaben bei der kastrierten Ratte keinen Óatrus; hingegen kamen 
von 20 mit 50 mg der in Oliyenól gel. Subatanz injizierten Tieren 7 in volle Brunst. 
Nach Injektion von 100 mg in Sesamol kamen alle 20 geapritzten Tiere in den Oatrus. 
Die Aktivitiit der Substanz laBt sich in Mauseeinheiten auf Grund dieser Verss. nicht 
ausdriicken, weil dio Resorption wegen der vom Ostrin so verschiedenen Loslichkeits- 
yerhaltnisse eine wesentlich andere ist ais beim Hormon. Die Injektion von 50 mg
4-Keto-l,2,3,4-tetrahydrophenanthren (III) u. von 3-Oxyphenanthren hatte keinen 
Brunsterfolg. —  Die Beobachtung, daB gewisse Extrakte aus Kohle, Petroleum u. 
Teer ostrogene Eigg. besitzen, ist sehr interessant; aber die klin. Anwendung solcher 
Prodd. ist wegen des Vork. von karcinogenen Bestandteilen in diesem Ausgangsmaterial 
nur nach sorgfaltigster Reinigung zu empfehlen. (Naturę, London 131. 56—57. Na- 
turwiss. 21. 222. 17/3. 1933. London, The Cancer Hosp., Res. Inst., Middlesex Hosp., 
Courtauld Inst. of Biochem.) W a d e h n .

J. B. Collip, H. Selye und D. L. Thomson, Keimdriisenstimulicrende Hormone 
bei hypophysektomierten Tieren. Die widersprechenden Ergebnisse uber die Einw. von 
keimdriisenstimulierenden Hormonen auf das hypophysektomierte Tier durften der 
geringen Anzahl der zu den Verss. venvandten Tiere zuzuschreiben sein. — Werden 
jungo oder reife hypophysektomierte mannliehe Ratten mit dem yorderlappenhormon- 
ahnlichen Hormon (A. P. L.) der Placenta, behandelt, so wird die Degeneration des 
samenbildenden Epithels nicht verhindert, das interstitielle Gewebe erfahrt aber eine 
bemerkenswerte t)berentw. u. demzufolge tritt eine Atrophie der aceessor. Geschlechts- 
organe nicht ein. — A. P. L. wirkt zweifellos auf das Ovar des hypophysektomierten 
Tieres, aber anders ais beim n. Tier. Unreife hypophysektomierte Weibchen kommen 
durch A. P. L. nicht in Brunst, wahrend reife hypophysektomierte Weibchen nach
A. P. L. iiber Tage u. Woclien in Óstrus geraten. Wenn jungę Tiere 5 Tage lang A. P. L. 
injiziert erhalten u. dann liypophysektomiert werden, so tritt anhaltende Brunst auf. 
Die Rk. der hypophysektomierten Weibchen gegen A. P. L. ist sehr abhangig von 
dem Zustand des Ovars zur Zeit der Operation. Auf die Atrophie von Schilddruse, 
Nebennierenrinde u. auf das Aufhoren des Wachstums nach Hypophysektomie ist
A. P. L. ohne Einw. Hingegen bewirkt A. P. L. das Auftreten von Pseudocorpora lutea 
im Ovar von Weibchen, dio vor der Pubertat hypophysektomiert sind u. ruft die Se- 
kretion von Ostrin im schrumpfenden Ovar des reifen hypophysektomierten Weibehens 
hervor. Tiere, denen sowohl Hypophyse ais Ovar entfernt sind, geben keinen Ostrus- 
erfolg. (Naturę, London 131. 56. 14/1. 1933. Montreal, 3Ic. Gili Univ.) W a d e h n .

P. Gies, Zusammenhdnge zwischen Epilepsie und innerer Sekrelion, sowie Behand- 
lung von weiblichen Epileptikeni mit Hormonprdparaten. Praparate des weiblichen 
Sexualhormons hatten bei Epilepsie keinen Erfolg. (Therap. d. Gegenwart 74. 91 
bis 92. Febr. 1933. Johaimsal, Provinzial-Heil- u. Pflege-Anstalt Siichteln.) W a d .

Robert T. Frank und Harry Sobotka, Biologische Versuche mit Pregnandiol. 
Eine biolog. Wrkg. des Pregnandiols auf den weiblichen Sexualapp. bei Maus, Ratte 
u. Kaninchen (yirginellen u. kastrierten Tieren) war nicht festzustellen. (Proc. Soc. 
exp. Biol. Med. 29. 1026. 1932. New York, Mount Sinai Hosp., Labor.) W a d e h n .

Laura Kaufman, Untersuchungen iiber die Hormone, die die „Milch“sehreticm 
im Kropf der Taube heruorrufen. Nach den bisher yorliegenden Ergebnissen hat man sich 
Yorzustellen, daB die Hoden wahrend oder bald nach der Paarung ein Hormon in das 
Blut abgeben. Dieses Hodenhormon bewirkt in der Prahypophyse die Produktion 
eines anderen Hormons, das seinerseits im Kropf die ,,Milch“-Sekretion yeranlaBt. 
(C. R . Seanees Soc. Biol. Filiales Associees 111. 881—83. 16/12. 1932.) W a d e h n .
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G. Huwer, Spelclrographische Harnunlersuchungen im uUramólellen Licht. Es war 
das Zie], das Prolan im Harn spektrograph. nachzuweisen. In  einem Teil der nach 
ZONDEK gewonnenen Prolanfraktionen aus Harn waren typ. Absorptionskurven, dereń 
Gipfel bei 290, dereń Tal bei 265 m/t lag, aufzufinden. Dieselbe Absorption gab aber 
auch die A.-Fraktion des Harns. EnteiweiBtes Serum gab eine ahnliehe Kurve wie 
Harn. Der die Absorption bedingende Stoff ist noch unbekannt. (Strahlentherapio 46. 
393— 96. 8/2. 1933. Jena, Univ., Erauenklinik.) W a d e h n .

A. Jores, Uber ,das Melanophorenhormon. Bemerkungen zu den Arbeiten von
B. Zondek und H. Krohn. (Vgl. ZONDEK u. K r o h n , C. 1932. I. 1547. H. 392. 1792.) 
Die von Z o n d e k  benutzte Rk. an der Elritze ist spezifischer ais die Rk. an der isoliortcn 
Froschhaut, aber auch erheblich unempfindlicher. Auf diese Unempfindlichkeit der Rk. 
an der Elritze ist es zuruckzufiihren, daB ZONDEK das Melanophorenhormon im Blut 
nieht nachweisen konnte, wahrend der Nachweis am Frosch gelingt. (Klin. Wschr. 11. 
2116. 17/12. 1932. Rostock, Med. Univ.-Klin.) W a d e h n .

B. B. Raginsky und R. L. stehle, Die Wirkung von Luminalnatrium auf die 
Herzuńrlcung von Hypophysenextrakt. Werden dem zur Durchstrómung des Herzens 
verwandten Blute 25 mg Luminal-Na auf 100 ccm zugesetzt, so steigt die Empfindlich- 
keit des Herzens gegeniiber Hinterlappenauszugen um das 20-fache an. (J . Pharmacol. 
exp. Therapeutics 44. 385—91. 1932. Montreal, McGill Univ., Lab. of Pharmacol.) W a d .

Alfred Blalock, Harwell Wilson, B. M. Weinstein und J. W. Beard, Abnahme 
von Eiwei/i aus dem stromenden Blut. Die Wirkung von Pituitrin- und Adretialininjektion. 
Es war friiher beobachtet worden, daB bei intravenoser Injektion bestimmter Fil. 
beim anasthetisierten Hund eine kurzo oder anhaltende Blutdrucksenkung eintritt u. 
daB diese Senkung von einer Abnahme des absol. Betrages des Plasmaproteins be- 
gleitet ist. Diese eigenartige Blutdrucksenkung trat gelegentlich nach Injektion von 
ŃaCl- oder Glucoselsg. ein u. wurde haufig nach Injektion von Lsgg. von ungereinigter 
Acacia beobachtet. Eine ahnhche Abnahme des BluteiweiBes ist zu beobachten, wenn 
unter Histamineinw. stehenden Tieren physiol. NaCl-Lsg. zugefuhrt wird. Die In- 
jektion von Pituitrin u. Adrenalin yerhmderte die Abnahme des BluteiweiBes unter 
den geschilderten Umstanden nieht. (Arch. Surgery 26. 330—34. Febr. 1933. Nash- 
ville, Tenn.) W a d e h n .

Leo Loeb, Schilddriise, Jod und IIypophysenvorderlappen. tlbersicht. (Klin. 
Wschr. 11. 2121—25. 2156—60. 17/12. 1932. St. Louis, Washington Univ., Physiol. 
Lab.) W a d e h n .

I. Abelin, Entstehung schilddrusendhnlich wirkender Stoffe aus kunstlich jodiertem 
Eiwei/3. Ais die zwei beachtlichsten Wrkgg. des Schilddrusenhormons sind sein EinfluB 
auf den allgemeinen Stoffwechsel u. sein EinfluB auf die Metamorphose der Amphibien- 
laryen zu nennen. Bestimmte jodhaltige organ. Verbb. (Dijodtyrosin, Dijodtyramin) 
losen wohl den letzteren Effekt aus, haben aber die typ. Stoffwechselwrkg. des Thyreoi- 
deahormons nieht. Es gelang nun durch weitgehende Aufspaltung yon kunstlich 
jodiertem EiweiB Spaltungsstiicke aufzufinden, welche sowohl den morphogenet. wie 
den metabol. Wrkgg. der Thyreoideahormons recht nahe kommen. Diese Substanzen 
yermógen bei peroraler Zufuhr den Grundumsatz zu erhohen, die Glykogenablagerung 
in der Leber zu hemmen, Atmung u. Kreislauf anzuregen u. andere typ. Schilddriisen- 
wrkgg. zu geben. Die Gesamterscheinung erinnert an eine Hyperthyreose. Wie bei dieser 
wird durch Zufiihrung von Dijodtyrosin oder durch spezif. Diat eine Milderung der 
Erscheinungen erzielt. Es scheint daher, daB jodhaltige Stoffe mit schilddriisenahnlicher 
Wrkg. auch auBerhalb der Thyreoidea gebildet werden konnen. (Naturwiss. 21. 223. 
17/3. 1933. Bem, Univ., Physiol. Inst.) W a d e h n .

Francis Cooley Hall und Robert Thornhill Monroe, Schilddrusenunterfunktwn 
uiid chronische Arthritis. Bei Rranken mit Arthritis in der hypertroph. Form fanden 
sich Zeichen einer Stoffwechselsenkung etwa in 1/3 der untersuchten Falle. Zufiihrung 
von Schilddrusenpriiparat liatte in der Halfte der gesamten Falle guten Erfolg. — 
Diese Verminderung des Grundumsatzes findet sich bei Arthritis in der hypotroph. 
I'orm erhebhch 2 seltener. (J. Lab. clin. Med. 18. 439—57. Febr. 1933. Boston, 
Mass.) ' W a d e h n .

Max Saegesser, Mineraistoffalkalilat und Jodgehalt von Kropfgewebe. Im  Kropf- 
gewebe wurde Gesamt-J, alkohollosliches J  u. alkoholunl. J  bestimmt; in der 
Asche wurde die Mineralstoffalkalitat, Ca u. P bestimmt. Ein Zusammenhang des 
J-Bindungsvermógens der Schilddriise mit der Mineralstoffalkalitat oder dem Ca- oder
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P-Gek. lieB sich nicht nachweisen. (Biochem. Z. 254. 475—78. 24/10. 1932. Bern, 
Univ., Chirurg. Klinik.) WADEHN.

D. Santenoise, L. Merklen, E. Morelle und M. Vidacoviteh, V ergleichende 
Untersuchung iiber die blutdrucksenkende Wirkung des Vagolonins wid anderer nicht 
insulinhaltiger Eztrakte aus dem Pankreas. Das Vagotonin wirkt auf den Kern des 
Regulationsmechanismus fiir den arteriellen Blutdruck; der Synergismus der hei dieser 
Regulation beteiligten Faktoren bleibt erhalten. Dio Wrkg. des Vagotonins ist eine 
hormonale. Die anderen Pankreascxtrakte (Angioxyl u. Padutin) wirken auf die peri- 
pher. Faktoren des GefiiBtonus, vermindern oder paralysieren aber die Wirksamkeit 
der fiir die Tonusaufrechterhaltung notwendigen nervosen Zentralstatten. Die Wrkg. 
dieser Stoffc ist daher nicht ais eine hormonale, sondern ais eine pharinakodyname 
zu betrachten. (C. R. Sćances Soc. Biol. Filiales Associćea 111. 912—16. 16/12.
1932.) W a d e h n .

A. Utewski, S. Epstein und W. Osinskaja, Einflup der Ilormonc auf die fer-
mentativen Vorgange. I. EinfluP von Insulin auf die Amylase des Blutes und der Leber. 
Der Zusatz von Insulin zu Blut im in vitro-Vers. aktiviert die Amylase des Blutes 
nicht. Insulin ist daher kein spezif. Aktivator der Amylase. Wird Insulin in Dosen, 
die starkę Hypoglykamie verursaclien, Kaninchen injiziert, so steigt der Amylasegeh. 
des Blutes stark an. Wahrscheinlich ist diese Zunahme der Blutamylase durch Abgabe 
von Amylase aus den Geweben in das Blut bedingt. (Klin. Wschr. 12. 388—89. 11/3.
1933. Charków, Ukrain. Inst. f. Endokrinologie u. Organotherapio.) WADEHN.

Marcel Labbe, R. Boulin und Daunois, Die Beliandlung des Diabetes mit Insulin
in óliger Suspension. Es wurden mehrere Ólzusammenstellungen, in denen Insulin 
suspendiert war, ausprobiert. Am besten bewiihrte sich eine Zusammenstellung von 4 g 
Cholesterin, 6 g Palmitinester (ncutral) u. 88,5 g 01ivenol; der Blutzuckerabfall war 
ebenso so tief wie nach wss. Insulin, aber langcr anhaltend. Vor- u. Nachteile der 
Therapie mit derartigen Oligen Insulinsuspensionen werden eingehend bcsprochen. 
(Buli. Acad. Mód. [3] 109. (97). 148—61. 7/2. 1933.) .. W a d e h n .

Ernst Maschmann und Friedrich Laibach, Uber Wuclisstoffe. Aus Careinom- 
gewebe lieC sich ein Wuchsstoff extrahieren, der das Streckenwachstum der Hafer- 
koleoptile beschleunigt. Der Stoff ist wahrscheinlich mit dem Auxin von K o g l  ident. 
Auch in Leber, Niere, Muskel u. Blut in Huhnerembryonen fand sich der Wuchsstoff. 
Der Wuchsstoff wirkte ahnlich dem Pollenhormon auf die Schwellung des Gynosteniums 
von Orchideenbluten. Umgekehrt zeigten Extrakte aus Pollinien die gleiche Wrkg. wie 
der Wuchsstoff an der Haferkoleoptile. Doch ist die Identitat von Pollenhormon u. 
Wuchsstoff fraglich. (Biochem. Z. 255. 446—52. 25/11. 1932. Frankfurt a. M., G e o r g - 
SPEYER-Haus u. Botan. Inst.) K r e b s .

Doris Asher, Weitere Isolierung des loachstumsfórdernden Thyimcrescins. (Vgl. 
C. 1932- II . 3111.) Weitere Reinigung von Thymocrescin durch Ausfallen mit (NH.JjSO, 
lieferte ein Praparat, das schon bei taglicher Injektion von 1 mg wirksam ist. Die Lsg. 
des Praparates gibt Peptidrkk. (Biochem. Z. 257. 209— 12. 18/1. 1933.) K o b e l .

J. H. Sheldon, Betrachtungen iiber den Einflup von Kupfer und Mangan auf die 
therapeutische Wirksamkeit ron Eisen. Wahrend die Beweise, daB Cu fiir die Hamo- 
globinbldg. ein wesentlicher Faktor ist, einwandfrei erbracht sein durften, ist die An- 
nalime, daB Mn eine ahnliclie Funktion habe, schlecht begriindet. (Brit. med. J. 1932.
II . 869—72. 1932. Wolverhampton, Royal Hosp.) O p p e n h e im e r .

Oscar Richter, Arthur E. Meyer und Helen Legere, Uber den Wert icdsseriger 
Eztrakte ron Pferdeleber, Eisen in Glycerin und Hdmoglobin in der Behandlung sekun- 
ddrer Anamien. (J. Lab. clin. Med. 17. 1185— 1203. Sept. 1932. Chicago, Northwestern 
Univ., Cook County Hosp.) Op p e n h e im e r .

Marta Sandberg, David Perlą und J. Marmorston-Gottesman, Untersuchungen 
uber die Bartonella muris-Andmie. V III. Yerdnderungen von chemischen Blutbeslandteilen 
wahrend der Andmie. Unterss. an normalen u. epinephrektomierten Ratten, die mit 
Bartonella muris infiziert sind. (J. exp. Medicine 57. 81—93. 1/1. 1933. New York, 
Montefiore Hosp., Labor. Div.) W a d e h n .

C. J. Farmer und H. E. Cory, Uber die Begeneration von Hdmoglobin bei der 
andmisclien Albinoratte durch Zulagen ton Spinał, Aprikosen und Lebersubstanz. (Vgl.
C. 1928- II . 1S95.) Tiere, die durch Milehnahrung anam. gemacht worden waren (Ab- 
nahme des Hamoglobingeh. des Blutes von 12 auf 3,6— 4,8%), zeigten durch tagliche 
Yerfutterung von 5 g Spinat gute Regeneration des Hamoglobins. Die entsprechende 
Mengo Spinatasehe hatte nur eine geringe Wrkg., ebenso die Yerfutterung einer ent-
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sprechenden Menge von Chlorophyll aus Spinat. Die regenerierende Wrkg. von Leber, 
Aprikose u. Spinat verliiilt sich etwa wie 4 : 2 : 1 .  Fein zcrteiltes Materiał zeigt eine 
bessere Wrkg. ais unzerkleinertcs (bessere Ausnutzung). Der Spinat enthielt etwa
0,0018% Fe u. 0,00025% Cu. (Proc. Soc. exp. Biol. Mcd. 29. 766—69. 1932. Chicago, 
TJniv., Med. School, Dep. Chem.) Schw aibold .

H. A. Oelkers, Zur Frage der Clobulinbildung aus Albumin durcli Heparin. (Vgl. 
A. F is c h e r , C. 1932. I. 1550.) Entgegen den Befunden von A. F is c h e r  lieB sich 
eine Vermehrung der Globulinfraktion durch Einw. von Heparin auf BluteiweiB nicht 
nachweisen. Zur Globulinbest. wurde die Methode von Howe benutzt; der kolloid- 
osmot. Druck des Serums wurde durch Heparin ebenfalls nicht verandert. (Klin. 
Wschr. 12. 191. 4/2. 1933. Rostock, Univ., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

Ernst A. H. Friedheim, E in natiirliches, die Zellatmung kalalysierendes Redox- 
system. Der rote Farbstoff, der durch Tyrosinase aus Tyrosin oder aus Dioxyplienyl- 
alanin durch Oxydation mit Benzochinon entsteht (5,6-Chinon der Dihydroindol-
2-carbonsaure) wird durch Cystein oder Palladium-H2 zu einem Leukokorper reduziert. 
Gemische des Farbstoffs mit dem Leukokorper geben bei ph =  4,6 reproduzierbare 
Potentiale, die der NERNSTsehen Gleichung gehorchen (E0 =  +171 Mv, n =  2). Der 
Farbstoff steigert die Atmung roter Blutkorperchen bis auf das 3-fache. (Naturwiss. 
21. 177— 78. 24/2. 1933. Genf, Univ., Patholog. Inst.) K rebs .

Lay Martin und Morton Morgenstern, Kohlensdureveranderungen in der Aheolar- 
lufł, im Blutplasma oder Serum nach subcutanen Histamininjeklionen beim Menschen. 
(J. Lab. clin. Med. 17. 1228—36. Sept. 1932. Baltimore, J ohns H opkins Univ. Dep. 
of Med.) Oppenheim er .

Gr. Bayer und H. Elbel, Zur Frage der Saponinnatur der Schlangengifte. Vff. weisen 
nach, daB Igel gegen intravenóse Injektion von Saponin purum album oder Sapindus- 
saponin nur wenig resistenter sind ais das Meerschweinchen. Bzgl. der Hamolyse im 
Reagensglase sind dic roten Blutkorperchen des Igels nicht besonders unempfindlich. 
Da nun der Igel gegen Schlangenbisse ais besonders widerstandsfśihig gilt, nehmen 
die Vff. an, daB ihre Verss. gegen die Saponinnatur des Schlangengiftes sprechen. 
(Z. Iinmunitatsforschg. exp. Therap. 78. 82—85. 30/1. 1933. Innsbruck, Inst. allgem. 
Pathol.) Sc h n it z e r .

K. Felix, Zur Chemie der stofflichen Kreislaufregulation. Die Entdeckungsgeschichte 
des in Gemeinschaft mit F. L a x GE (vgl. C. 1932. I. 1802) entdeckten hypotensiven 
Stoffes wird naher beschrieben (vgl. F e l ix  u. v. P u t z e r -Re y b e g g , C. 1933. I. 1152). 
Es handelt sich wahrscheinlicli um ein Guanidinderiv., da die Rk. nach Sa k a g u c h i 
stark positiv ist. Wird der Wirkstoff 1 Stde. lang mit 15%ig. Barytlauge gekocht, so 
werden 2 Atome N in Form von NH3 u. Methylamin abgespalten. In  der Rk.-Fl. 
verbleibt Harnstoff u. ein N-reicher Korper, der noch die SAKAGUCHI-Rk. gibt. (Klin. 
Wschr. 12. 176—78. 4/2. 1933. Blunchen, II . Med. Klinik.) W a d e h n .

Otto Fiirth und Rudolf Scholl, Uber die Beeinflussung der Lósliclikeit von Feli- 
sauren in gallensauren Salzen durch Lecithin und Natriumchlorid. (Vgl. C. 1930. II. 
1095.) Das Losungsvermogen von Gallensalzlsgg. fiir Olsdure oder Leinolsdure erfahrt 
sowohl durch einen Zusatz von Lecithin (aus Eiern, Gehirn oder Leber), wie auch von 
wenig NaCl, KCl oder Na2SO.i eine erhebliche Steigerung. Ein Zusatz von md NaCl 
dagegen w k t  entmischend u. aussalzend. 100 ccm einer 5%ig. Natriumglykocholat- 
lsg. vermochten bei gleichzeitiger Ggw. von 0,8°/0 Lecithin u. von 0,9% NaCl 4% g 
Olsaure ldar zu lósen. Es liegt nahe, anzunehmen, daB die Ggw. sowohl von Lecithin, 
wie von NaCl in der Galie an dem Losungsvermogen derselben fiir hohe Fettsaurcn 
wesentlich betciligt sein diirfte. (Biochem. Z. 257. 151—59. 18/1. 1933. Wien, Univ., 
Medizin.-chom. Inst.) Ko BEL.

Rebecca B. Hubbell uud Russell W. Bunting, Calcium und Phosphor im Speichel 
in Beziehung gesetzt zur Zahncaries. (J. Nutrit. 5. 599— 605. Nov. 1932. Ann Arbor, 
Univ. of Michigan School of Dent. Dept. of oral. Pathol.) OPPENHEIMER.

O. Meyerhof und w. Kiessling, Zwischenprodukte des Kohlenhydralumsatzes im 
Muskdeztrakt. Wird wss. Enzymextrakt aus Frosch- oder Kaninchenmuskulatur mit 
Glykogen oder Hexosediphosphat unter Zusatz von Sulfit unter anaeroben Bcdingungen 
gehalten, so werden, wie Ca SE fand, bedeutende Mengen Brenztraubensiiure gebildet. 
Beim Studium dieser Rk. wurde beobachtet, daB gleichzeitig ais Dismutationsprod. 
a-Glycerinphosphorsaure u. wenig freies Glycerin auf tritt. Dieser Umsatz findet nur 
in Ggw. von Kohlehydrat statt, nicht bei Zusatz vonMilchsiiure. Es wurden imMaximum 
70% des Brenztraubensaureaquivalents ais gebundenes u. freies Glycerin aufgefunden,
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wenn Hexosediphosphat verwandt wird; z. B. wurde in einem derartigen Fali in 45 ccm 
Muskelextrakt in l 3/4 Stde. 61,7 mg Brenztraubensaure, 32 mg gebundenes u. 10 mg 
freies Glycerin (65% der theoret. Menge) identifiziert. Bei langer dauerndem Vers. 
nimmt die Glycerinphosphorsaure in noch unbekannter Weise wieder ab. Bei Yer- 
wendung von Glykogen aind die Ausbeuten etwas geringer, sie betragen 40—50% 
des Brenztraubensii.ureaquivalents an gebundenem u. freiem Glycerin. — Diese Verss. 
fiihren zu dem SchluB, daB die Glykolyse im Muskel nicht uber Methylglyoxal erfolgt, 
indem dieses unter maximaler Milchsiiurebldg. (dialysierter Extrakt + Glutathion) 
in Ggw. von Sulfit uberhaup^ keine Brenztraubensaure bildet. (Naturwiss. 21. 
223— 24. 17/3. 1933. Heidelberg, Kaiser-Wilh.-Inst. f. med. Forschung, Inst. f. 
Pliysiol.) WADEHN.

Raymond Hussey, William R. Thompson, Robert Tennant und Nancy Duval 
Campbell, Wirkungen von Strahlungen auf biologische Systeme. I. Einwirkung hoch- 
frcąuenler Ronlgenslralden auf die Dauer des Larvenstadiums bei Drosophila. (J. gen. 
Physiol. 16. 207— 20. 20/11. 1932. New Haven, Yale Univ.) L in s e k .

G. Kogel, Photochemische Sloffmdzung ohne Stoffrerbrauch und der Lichtschutz. 
Bei der Lichtrk. Benzil — ->- Bcnzoin wird der lichtempfindliche Grundstoff nicht 
aufgebraucht, dagegen findet ein steter H,-, 0 2-Umsatz statt, wobei nur Lichtenergie 
umgesetzt wird; dies bedeutet fiir die Zelle einen Lichtschutz gegen chem. Umsetzungen. 
(Strahlentherapie 46. 389—92. 8/2. 1933. Karlsruhe, Photoehem. Inst. der 
T. H.) P. L. G u n t h e r .

W. Frankenburger, Pholochemische Betrachtungen zur Wirkung ultravioletter 
Strahlung auf die menschliche Haut. (Nach Verss. mit W. Zimmermann.) Durch 
spektroskop, u. photoehem. Verss. wird gezeigt, daB die Mitwrkg. der EiweiBbausteine 
Ty rosili u. Histidin bei der durch Ultraviolettbestrahlung hervorgerufenen Erythem- 
u. Pigmentbldg. der menschhchen Haut auch yon photoehem. Gesichtspunkten wahr
scheinlich ist. Die Absorptionsspektren a l k a l .  Tyrosinlsgg. mit einer Verschiebung 
11111 etwa 20 mfi nach langen Wellen entsprechen gut dem Wirkungsspektrum des 
Erythems. Die Verschiebung spricht fiir eine Salzbldg. an der phenol. Gruppe. Bei 
dem Vergleieh wird beriicksichtigt, daB die zum Erythem (u. Pigment) fiihrenden 
Prozesse unter den obersten Schichten der Epidermis, der Homhaut, ablaufen u. daB 
die lichtempfindhchen Stoffe in den stark absorbierenden tieferen Hautschichten ein- 
gebettet sind. Die Durchfiihrung des Vergleiehes ergibt eine Stiitze der Ansicht, daB 
tyroshihalt. Stoffe (peptid. gebundene phenol. Salze) bei der Hervorrufung des biol. 
Strahlungseffektes wesentlich mitwirken. Die Absolutbetrage der vom Tyrosin in den 
unteren Hautschichten absorbierten Strahlen sind sehr gering (etwa 4— 13%0 der auf 
die Hautoberflache eingestrahlten Energie fiir X =  297 m/i). Fiir den kurzwelligen 
Teil derErythemwirkungskarve kónnen nach den spektroskop. BefundengeringeMengen 
peptid. gebundenen Histidins eine Rolle spielen. — Durch photoehem. Verss. wird 
gezeigt, daB Tyrosin u. Histidin sich innerhalb ihres Absorptionsbereiehes photoehem. 
umwandeln u. Prodd. ergeben, durch dereń Eigg. die Ersclieinungen der Pigment- u. 
Erythembldg. erklart werden kónnen. Zur Unters. gelangten 0,4°/o wss. Lsgg. von 
reinem 1-Tyrosin u. Histidinchlorhydrat, wobei ersteres durch Zusatz etwa aąuiyalenter 
Mengen von rerd. KOH ais Alkalisalz bzw. phenol. Alkaliverb. yorlag. Tyrosin reagiert 
in Abwesenheit von O,, nicht. Ais primarer photoehem. Vorgang ist eine Oxydation 
des Tyrosins, gefolgt von einer C02-Abspaltung aus dem Rk.-Prod. anzunehmen. Die 
Lichtoxydation fuhrt zu braunen Substanzen. — Die Verss. mit Histidin bestatigen 
die Anschauungen von B0UP.DILL0X, Gaddum u. Jenk ins (C. 1931. I. 81.) 
Histidinlsgg. reagieren auch in Abwesenheit von 0 2, wobei Substanzen entstehen, dereń 
Absorptionsspektrum nicht mit dem des Histamins iiberemstimmt. Auch Histamin 
reagiert photoehem. Eine starkę Verlagerung der Absorption der Bestrahlungsprodd. 
gegeniiber derjenigen des Histidins u. Histamins laBt auf Veranderungen im Imid- 
azolring schlieBen. Wie beim Tyrosin ist eine C02-Abspaltung aus der Carboxylgruppe 
des Histidins ein Teilvorgang der photoehem. Umsetzung. Die Lagen der Empfindlieli- 
keitsspektren beider Aminosauren entsprechen ąualitatiy denjenigen ihrer Absorptions
spektren. —  Die Ergebnisse der Verss. machen es wahrscheinlich, daB Tyrosin ais 
Muttersubstanz des Ultrayiolettpigments, Histidin ais diejenige der Erythem yer- 
ursachenden Reizstoffe fungieren kann. Allerdings sind die Vorgange in der bestralilten 
Haut nicht ais einfache Addition photoehem. Tyrosin- u. Histidinzers., gefolgt von 
sekundaren Wrkgg. der entspreehenden Bestrahlungsprodd. anzusehen. Dies folgt 
schon daraus, daB kraftige Erytheme sich im Spektralgebiet yon 310— 275 m/i bilden,
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in welchem eino direkte Histidinumsetzung infolge unzureichender Absorption niolit 
stattfindet. (Naturwiss. 21. 116—24. 10/2. 1933. Forsch.-Lab. Oppau d. I. G. Farben- 
ind.) LESZYNSKI.

O. Muck, Uber einen biologischen Nachweis der Radioaktwitat von Oesteinsarten 
(Untersuchungen m ii dem Adrenalin-Sondenversuch). Wird die Nasenmusehelschleimhaut 
mit verd. Adrenalinlsg. isohiimisiert u. kurz darauf die Sehleimhaut der unteren Nasen- 
muschel mit einer Sondę bestricben, so zeigt sich ais Normalrk. reflektor, eine kurz 
dauernde GefaBdilatation, ais patholog. bzw. experimentell erzeugbare Rk. eine Vaso- 
konstriktion der bestrichenen Stelle, erkenntlich ais weiCer Strich, der uber 15 Min. 
bestehen bleibt. Vf. stellt fest, daB diese patholog. Rk. immer dann eintritt, wenn 
radioakt. Gesteine eine Zeitlang in niiekster Nahe auf den menschlichen Korper ein- 
gcwirkt haben; die Rk. bleibt noch bis zu 4 Wochen nach der Einw. positiy; werden 
die Gesteine mit 1,5 cm Pb umgeben so bleibt die Rk. aus. (Strahlentherapie 46. 
378—83. 8/2. 1933. Essen, Stadt. Krankenanstalten.) G u n t h e r .

A. Fernau und H. Smereker, Uber das Verbleiben radioaktirer Substanz im Orga- 
nismus bei Radium-Ema7iationstrinkkuren. Vff. berechnen die bei Emanationstrinkkuren 
im Organismus gebildeten Mengen der kurz- u. langlebigen Umwandlungsprodd. (Strah
lentherapie 46. 365—73. 8/2. 1933. Wien, Radiumtechn. Versuchsanst.) P. L. Gti.

Frederick G. Germuth, Beschleunigte Bildung spezifischer Harnpigmente bei 
Verabreichung von Arzneimitteln. I I . Einfluji vom Didthylsulfonmethyldthylniethan auf 
Urobilin- und Urobilinogenbildung. (I. vgl. C. 1930. II. 1570.) Bei Verabreichung von 
Diathylsulfonmethylathylmethan (Trional) stieg in mg je 1 u. im Durchschnitt von jo 
10 Proben der Urobilingeh. von 78 auf 158, der Urobilinogengeh. von 38 auf 53. (Amer. 
J. Pharmac. 105. 30—35. Jan. 1933. Baltimore, U. S. A., Bureau of Standards.) D e g n .

Burgess Gordon, O. S. Kough und A. Proskouriakoff, Untersuchungen uber 
Idmdinsaures Calcium mit besonderer Beriicksichtigung des Einflusses auf das _ Ódem. 
Ca-Liivulinat lóst sich zu 30% in k. W. u. hat so den Vorteil gegeniiber Ca-Gluconat, 
sehr Ca-reiche, fiir Injektionszwecke geeignete Lsgg. zu ergeben. Es ist nicht 
tox. u. fiihrt bei intravenóser Injektion zu einer Erhohung des Ca-Spiegels im Blut. 
Besonders zu bemerlten ist sein gunstiger Effekt bei der Bekampfung des Odems. 
(J. Lab. clin. Med. 18. 507— 11. Febr. 1933. Philadelphia.) WADEHN.

John Wieczorkowski und L. K. Darbaker, Die therapeutische Wirkung der 
Pyrularia oleifera. Botan. Beschreibung. Aus den Steinfriichten im ganzen u. ihren 
ólreichen Kernen allein wurden Fluidextrakte bereitet. Pharmakolog. Priifung der 
Extrakte (0,003 ccm je g Meerschweinchen) erwies die grofie Giftigkeit der Fruchte 
der Pyrularia oleifera. (J. Amer. pharmac. Ass. 22. 45— 46. Jan. 1933.) D e g n e r .

Amiot, Modernę Theorien und Methoden der Anasthesie. Wrkg. u. Anwendungs- 
weise von Chlf., A., C J lf il, N20, C2£f4, CsHe, C2H„, Morpldn, Eserin, Avertin, 
Chloral u. Barbitursaurederiw. in der Anasthesie. (Naturę, Paris 1932. II. 293 bis 
296. 1/10. R. K. M u l l e r .

Tamon Hoshi, Uber die Wirkung der Krampfgifte auf die Atmung des Kaninchens. 
NHt-Salze u. Lobelin wirken unmittelbar auf das Atemzentrum; Pikrotoxin, Coffein u. 
Atropin beeinflussen die Atmung erst inDosen, die motor. Erregung bedingen; Strychnin 
ist erst in krampferzeugenden Dosen ein Atmungsexcitans. (Tohoku J. exp. Med. 19. 
548—65. 30/9. 1932. Sendai, Tohoku Univ., Pharmakolog. Inst.) O p p e n h e im e r .

Wilder D. Bancroft, Robert S. Gutsell und John E. Rutzler jr., Reversible 
Fallung im lebenden Gcwebe. X I. An sieben Fallen von chroń. Alkoholisinus wurden 
nach Verabfolgung von Rhodan-Natrium Besserungen beobachtet. (Proc. Nat. Acad. 
Sci., U. S. A. 19. 85— 91. Jan. 1933. New York, Cornell-Univ.) K r e b s .

Mary E. Maver, J. M. Johnson und Carl Voegtlin, Die Wirkung der Sauerstoff- 
spannung auf die Autolyse einiger maligner Tumoren und normaler Oewebe. Verringerung 
der 02-Spannung steigert die Geschwindigkeit der Proteolyse in malignen Tumoren, 
in Muskeln u. Rattenleber, weil die Oxydation des Glutathions hierdurch verlangsamt 
wird u. reduziertes Glutathion die Proteolyse „aktiviert“. (Publ. Health Rep. 48. 
42—51. 13/1. 1933. United States Public Health Sorvice.) K r e b s .

Max Reiss und Adolf Hochwald, Experimentelle Beeinflussung des Tumorstoff- 
wechsels am lebenden Tier. Durch subcutane Lijektion yon Glucose wird die Nekroti- 
sicrung des JENSENschen Rattensarkoms begiinstigt, yermutlich infolge yermehrter 
Milchsaureanhaufung. Hypophysenvorderlappensexualhormon bewirkt nach sub- 
cutaner Injektion eine Steigerung der Milchsaurebldg. in Ggw. yon 02 u. anfanglich 
eine Steigerung, spater eine starkę Hemmung des 0 2-Verbrauchs des JENSENschen
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Sarkoms. (Med. Klinik 28. 1391—95. 1432—34. 7/10. 1932. Prag, Univ., Inst. f. allg- 
u. exp. Pathol.) K rebs .

Jean La Barre, Diabetc et insulinemie. Paris: Masson 1933. (284 S.) 8°.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Wolfgang Brandrup, Einiges aber die Lehre von den Kolloiden miler Beriick- 

sichtigung ihrer Anwendung in der Praxis. Vortrag. (Apoth.-Ztg. 48. 201—03. 211— 14. 
15/2. 1933.) .. D e g n e r .

H. Eschenbrenner und R. Gartner, Uber eine Verbesserung in der Bereilung der 
Tinkturen. Gekaltreichere u. bessere Tinkturen ais nach dem Verf. des D. A. B. V I 
werden ohne Mehrarbcit durch „doppelte Maceration“ der auch bei Arnica g e - 
s c h n i t t e n e n  Drogę erhalten. Diese wird zunachst mit der einen, dann mit der 
anderen Halfte des Menstruums je 5 Tage ausgezogen u. dann wie ublich weiter ver- 
arbeitet. Cantharis, alkaloidlialtige Drogen, wio Colohicum, Ipecacuanha u. Strychnos 
u. Strophantlius werden nach diesem Verf. voll ersohópft, wahrend beim D.-A.-B.-VI- 
Verf. erhebliche Mengen an Wrkg.-Stoffen in der Drogę zuriiekbleiben. Die so er- 
reichten Mehrausbeuten betragen in %  %  bei Tinctura amara 21, Arnicae 45,. 
aromatica 60, Aurantii 13, Calami 45, Cantharidum 20, Capsici 20, Cliinae 48, 
— composita 28, Cinnamomi 17, Colchici 80, Gentianae 31, Hyoscyami 18, Ipeca- 
cuanhae 20, Lobeliae 17, Opii 5, Ra,tanthiae 45, Strophanthi 9, Strychni 23, 
Valerianae 8, — aetherea (1. Maceration mit A., 2. mit A.) 75, Zingiberis 35. 
(Pharmaz. Ztg. 78- 160— 62. 11/2. 1933. Hamburg, Apotli. d. Krankenhauses St. 
Georg u. GieBen, Uniy.-Klinikapoth.) DEGNER.

V..L. Dickey und F. W. Nitardy, Tinctura Strychni. Auf Grund von Unterss. 
iiber den EinfluB von HC1 oder Eg. im Menstruum u. langsamer oder schneller Perko- 
lation (Einzelheiten im Original) empfehlen Vff. 24-std. Vormaeeration u. langsame 
Perkolation (0,5 ecm je Min.), Zusatz von mindestens 10 ccm Eg. oder 7,5 ccm HC1 je 1 
zum Menstruum u. Entfettung der fertigen Tinktur durch Abkiihlung auf 5° u. Fil- 
tration. (J. Amer. pharmac. Ass. 22. 40—42. Jan. 1933. Brooklyn, N. Y., U. S. A., 
Pharm. u. chem. Labb. E. S. SQUIBB & So n s .) D e g n e r .

John C. Krantz jr. und James C. Munch, Studien uber die Eztraktion und die 
Wasserstoffionenkonzentration der Digitalistinktur. In  vergleichenden Unterss. an 
Digitalistinkturen, die (A) nach USP. X  mit 80%ig. bzw. (B) mit absol. A. bereitet 
wurden, zeigten A eine geringere H-Ionenkonz. (pn .= 5,78—6,27) ais B (ph =  4,10 bis- 
4,60). Der Aschegeh. betrug bei A 2850—2160 mg, W  B 400—260 mg je 1. Die Wert- 
best. — nach dem USP.-Verf. — ergab fiir B im Durchschnitt 84% des Wertes fiir A. 
A enthielt in 100 ccm 39,1 mg Digitoxin, B nur 21,0. Wurde A durch Zusatz von HC1 
anniihernd auf den pg von B (3,83— 4,13) gebracht, so sank die Aktm tat auf durch- 
schnittlich 60%. (J. Amer. pharmac. Ass. 22. 14— 18. Jan. 1933.) D e g n e r .

O. F. Swoap, G. F. Cartland und M. C. Hart, Die Wertbestimmung und -min- 
derung von Mutlerkornzubereitungen. Auf Grund 2-jiihriger Verss. im Fabrikations- 
mafistabe stellen die Vff. folgendcs fest: Das chem.-colorimetr. Verf. von SMITH 

(C. 1930. II. 3822) u. das biolog. von B r o o m -Cl a r k  (C. 1923. IV. 553) zur Wertbest. 
von Mutterkorn u. seinen Zubereitungen sind dem — in U. S. A. amtlichen — Hahnen- 
kammverf. iiberlegen (vgl. Sw a n s o n , C. 1933. I. 1319); krystallin. Ergotamintartrat 
oder Ergotoxinathansulfonat geben ein viel besseres Verglcichsobjekt ab ais das jetzt ge- 
brauehliche — unstabile — Standardfluidextrakt; die Haltbarkeit der Mutterkorn- 
extrakte ist im allgemeinen gering; bei haufiger Offnung der Vorratsgefafie nimmt der 
Wert sogar rapide ab; Einstellung auf ph =  3,0 oder Entfcrnung der Aminę bessert 
nichts; die verhaltnismaBig stabilste Zubereitung scheint das in vacuo bereitete Trocken- 
extrakt zu sein. Es wird empfohlen, dieses zu verwenden, oder das Fluidextrakt aus- 
sehliefilich in kleinen Fabrikabfiillungen (ca. 30 ccm) in den Handel zu bringen. (J. 
Amer. pharmac. Ass. 22. 8—14. Jan. 1933.) D e g n e r .

— , Neue Heilmittel. Phaseolanum fluidum  (To s s e  U. Co., Hamburg): Diinnfl. 
Extrakt aus Fruct. Phaseol. s. semine mit 20% A. Gegen Diabetes. — Vogan (Ba y e r - 

J Ie is t e r  LUCIUS, Leverkusen, u. E. .Me r c k , Darmstadt): standardisiertes A-Vitamin- 
prSparat, etwa 100 mai starker ais guter Lebertran. In  1 ccm 40 000 A-Vitamin- 
einheiten; in 1 Dragee 4000. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 73. 31— 32. 17/1. 1933.) H a r m s .

— , Neue Arzneimittel. Perlalan (C. F. Bo e h  RING ER u. So h n e  G. M. B. H.,.
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Mannheim-Waldhof): Aus Stutenliarn gewonnenes Follikelliormon. F. 259—260°. 
1 g =  10 Mili. Mauseeinheiten. Ampullen mit 0,05 mg bzw. 0,1 mg =  Perlalan forte. 
AuBerdem in Lsg., von der 1 Tropfen 0,0008 mg enthiilt. (Pliarmaz. Ztg. 78. 66. 18/1. 
1933.) H a r m s .

— , Neuere Arzneimittel und Spezialitdten. P. W. Franz Kneips Emulsion 
(P. W. F r a n z  K n e ip , Ch e m . F a b r ., Neuguickborn [Holstein]): BluteiweiB 15%, 
NerveneiweiB 15%, K  2%, Na 2%, Ca 5%, Fe 1%, Lecithin 3%, Mn 4%, Si02 5%, 
PO , 5%, Citronensaure 5%, Vitamine 5%, Fruchtsaft 30%- Bei Erkrankungen der 
Luftwege, Blutarmut usw. — Pitowop (D e g e w o p , Berlin-Spandau): 1 ccm enthiilt
3 Vogtlineinheiten (Hypophysenhinterlappenhormone, Ref.). Bei Wehenschwache, 
Diabetes insipidus usw. — Quintonalets (Dr. R ic h a r d  W e is z , Berlin NW 6): Tabletten 
mit je 0,04 Coffein. pur., Dimethylaminoantipyrin 0,11; Antipyrin 0,15; Cale. lacto- 
bromat. 0,3. Bei Kopfsehmerzen. — Thymin-Poehl (Pr o f . D r . V. POEHL U. SÓHNE, 
Berlin O 34): enthiilt die thyreoidhommenden Stoffc der ThymuBdriise von jungen 
Tieren. Bei Basedow, Kolloidstruma. —  Virilinets (Dr. R ic h a r d  W e is z , Berlin 
NW 6): Tabletten mit je 0,2 Testes sieeat. standard.; 0,05 Magnes, anhydrooxymethylen- 
diphosphor.; 0,001 Vanillin.; 0,0001 Pigment, coerul. Bei sexueller Neurasthenie usw. 
(Pharmaz. Presse 37. Wiss.-prakt. Heft. 171—72. Dez. 1932.) H a r m s .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitdten und Vorschriften. Acidophilus-Edelweiji 
(EDELWEISZ-MiLCHWERK G. M. B. H ., K . H o f e l m a y r , Kempten i. A.): Tabletten 
mit lebenden keimkriiftigen Aeidophilusbacillen von 2-jiihriger Keimkraft. NatiirHeher 
Stuhlanreger. (Pharmaz. Zentralhalle Deutseliland 73. 711—12. 10/11. 1932.) HARMS.

— , Neue Arzneimittel, Spezialitdten und Geheimmitłel. Antiflammin (STAATL. 
SEROTHERAPEUT. I n s t it u t , Wien): aus Staphy]okokkus-Streptokokken-Antivirus- 
Gemisch hergestellte Salbe zum Einreiben eitriger Wunden, Abszesse usw. — Bono- 
protin (Herst. ders.): bestimmte biolog, akt. EiweiBkorper der Milch mit bestimmtem 
ehemotherapeut. Zusatz in Ampullen zu 5 ccm. Zur afebrilen Reizkórpertherapie. — 
Broncliovydrin (Dr. R. U. Dr. O. W e il , Frankfurt a. M.): Papaverin, Eumydrin, 
Hormone der Hypophyse u. der Nebenniere in Lsg., die im Kaltinhalator zu yernebeln 
ist. Bei Asthma. — Haemotest u. Trockenhaemotest (St a a t l . Se r o t h e r a p e u t . I n st ., 
Wien): dienen zur Blutgruppenbest. — Jod-Salłhein (Ap o t h . B. F r a g n e r , Prag): 
je Tablette 0,5 Theobrominum-Caleium salicylieum u. 0,1 g K J. Fruher Jod-Diuthein.
— Salłhein (Herst. ders.): Theobrominum-Caleium salicylicum. Fruher: Diuthein. 
(Pharmaz. Mh. 13. 237—38. Okt. 1932.) H a r m s .

W. Peyer und F. Gstirner, Uber Badeprdparate. X I. (X. vgl. C. 1932. I. 3464.) 
Feste Fichtennadelpraparate: Konz. Fichtennadel-Badesalz (INDUSTRIE-La b ., Dussel
dorf 35a): 110 g orangefarbenes Salzgemiseh mit ca. 0,7% iith. Ol fiir 5— 6 Vollbader- 
Gering^vertig. — Fichtennadelbad „Fluinol“ (ALFRED SCHMIDT, Diisseldorf-Ober- 
kassel u. Detmold): 150 g orangefarbenes Krystallpulver (NaCl, C03, S04) mit ca. 3,2°/0. 
iith. Ol. — Ficlitennadel-Badesalz (F r a n z  H a r d t , Dortmund): 460 g heli orange
farbenes Pulver (meist NaCl) mit 0,2°/o iith. Ol. Geringwertig. — „Ezoidon“ Fichtcn- 
nadeltaWetten (H e r m a n n  E d e l m a n n , Berlin SO 36): 5 Tabletten a 27 g mit 3% ath.
01. Vorwiegend mit Fluoreseein gefarbtes NaCl. Olgeh. zu gering. —  Wiesbadener 
Taunus-Fichtennadel-Bad (LYSSIA-WERKE, Wiesbaden): 40 g orangefarbenes Krystall- 
pulver (Gemisch von NaCl u. Soda). Ath. Ol: ca. 2,5% (zu wenig). — FI. Fichtennadel
praparate: Fichtennadelbad „Fluorpinol“ ( A l f r e d  S c h m id t , Dusseldorf-Oberkassel u. 
Detmold): 150 ccm FI. (Grundlage Turkischrotól u. Isopropylalkohol) mit 5,0% ath. 
Olen. D. 1,0062; Trockenriickstand 13,2%, Asche 2,69%- — Fichtennadel-Badeextrakt 
„Isoba“ (IsOBA G. M. B. H., Stuttgart): hochwertiges Kunstprod. aus Turkischrotol 
mit ca. 25°/0 ath. Olen. D. 0,9868; Tr.-R. 28,8%; Min. 3,8%. Fichtennadelextrakt nicht 
nachweisbar. — Elektrobio, Fichtennadel-Bademilch ( E r n s t  K u n z e , Hannover): 
75 ccm FI., D. 0,8438; Min. 0,16%. Ath. Ol ca. 22,0%- —  Bade-Ingredienz „Fluinol“ 
( A l f r e d  S ch m id t , Diisseldorf-Oberkassel u. Detmold): 150 ecm hellbraune FI.,
D. 1,003; Abdampfruckstand 28,8°/o; Min. 5,2%. ath. Ol ca. 15%. Grundlage: Turkisch
rotol. — Fichtennadd-Bade-Extrakt (HAENSEL, Pirna): 250 g schwarzbraune FI. aus 
Glycerin, ath. Olen (15,4%), Fichtennadelextrakt u. Farbstoffen. Min. 0,2%- — 
Weiterhin wurden 7 Fichtennadelextrakte mit 1,0—3,0% (=  Oberhofer Fiehtennadel- 
badeestrakt von RlCH . MULLER, Oberhof, Thur.) ath. Olen u. 47,7—69,2% Trocken- 
riickstand untersueht. — A r o m a t .  B a d e r .  Elektrobio-Eukalyptus-Bad (ERNST 

K u n z e , Hannover): 75 ccm gelbbraune FI., D. 0,8954, mit ca. 30% ath. Olen. — 
Plantaria-Badekrduter (K . L o r e n t z , Dusseldorf, Furstenwall): fiir Herren u. Damen:
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uralto yerrottete Heuabfalle (ca. 50 g); fiir Kinder: desgl. u. Specics von grobstem 
Schnitt. Sandgeh. 1,2—2,0%. — S c h w e f o l b a d e r :  „Colloid-Schwefel-Emulsion“ 
(Dr. L e o n h a r d t , Hamburg): weiBe Emulsion mit 61,5°/0Trockenriickstand u. 6,0% S. 
Empfehlenswert wegen des hohen S-Geh. u. des bohen Dispersitatsgrades. — Ezoidon- 
Schwefelbad (H e r m a n n  E d e l m a n n , Berlin NW 87): ca. 82 g Soda, ca. 15 g pracipi- 
tierter Schwefel, ca. 3 g Kienol. Schulbeispiel fiir absichtlick falscli deklariertes Bade- 
praparat. — D i v e r s e  B a d e r :  Biolog. Moorbad „Aktiwnoor“ (VERLAGSANSTALT 
F. B io l o g ie  G. m. b. H., Neubabelsberg): anscheinend Gemiscb yon Ee- u. Mg-Sulfat 
u. Salicylsaure (ca. 2,5%). Gliihverlust 23,6°/0. Gcringe Mengen Moorextraktivstoffe.
— Krankenheiler, Jod-Schwefdsalz mit Fichtennadelzusatz (HuGO Ge r ic k e , Dussel
dorf): Gemiscb von NaCl, Na2C03, Na2SO,i mit geringen Mengen J-Salzen. Mit Bornyl- 
acetat parfumiert. — Elektrobio-Fichtennadel-Senf-Bad (E r n st  K u n z e , Hannovor): 
mit Eluoresceiii gefiirbtes Soda-Boraxgemisch mit wenig Coniferenolen u. Senfól 
(iiuBerst geringe Menge). Gcringwertig. — Schaumbad-Extrakt (WARMBADEANSTALT 
H e r in g s d o r f ): braunschwarze El., D .15 1,31. Trockenriickstand 72,7°/0. Konz. Lsg. 
eines Rohsaponins. Gerbstoffhaltig. (Apoth.-Ztg. 47. 1561— 63. 17/12. 1932.) H a r m s .

Konrich, Uber die neuzeitlichen Grundlagen und praktische Ausfiihrung der Sterili- 
sation mit besonderer Beriicksichtigung des Apothekenbetriebes. Eiir die vom D. A.-B. VI 
geforderte sichere Sterilisation werden auf Grund umfangreieber Verss. (Einzelheiten, 
Tabellen u. Kurren im Original) folgende Verff. empfohlen: Verbandstoffe, Papier- 
filter, Gummiartikcl: Dampf, 120°, 15 Min.; therm. stabile Lsgg. u. W.: Dampf, 120°, 
8 Min.; therm. unstabile Lsgg.: keimfreie Filtration; Glas, Porzellan, Metali, Pulver: 
HeiBluftschrank, 160—200°, bis zur kraftigen Briiunung eines beigelegten ElieBpapier- 
streifens. —  Wundstreupulver wurden fast samtlich keim h a 11 i g befunden. (Pharmaz. 
Ztg. 78. 176— 80. 15/2. 1933. Reichsgesundheitsamt.) D e g n e r .

E. Belani, Die Konservierung leicht in Faulnis iibergehender Hilfsstoffe. Uber die 
koimtotenden Eigg. u. Anwendung des 6-Chlor-3-oxy-l-methylbenzols (liaschil), das 
fiir den Menschen ungiftig ist. (Kunststoffe 23. 29—30. Eebr. 1933.) H. Sc h m id t .

Friedrich Keller, Deutschland, Wundverbandmitlel. Verbandstoffe ublicher Art 
werden an der der Wunde zugekehrten Seite mit einer diinnen Schicht von metali. Ag 
versehen, z. B. durch Aufspriihen des feinverteilten Metalles. Das Ag beschleunigt den 
Heilungsvorgang. Wahrend des Nichtgebrauches kann der Silberbelag durch eine 
Schicht dunkler Gazo geschutzt werden. (F. P. 740 767 vom 11/6. 1932, ausg. 1/2. 
1933.) K u h l in g .

Chemische Fabrik von Heyden A.-G., Radebeul-Dresden, Oegen Ausflockung 
unempfindliches Róntgendiagnostibum. Es besteht aus Thoriumdiozydsol mit Zusatzen 
von kolloiden oder semikolloiden Kohlerihydraten (Amylosen) ais Schutzkolloide. (Oe. P. 
131 306 Tom 10/10. 1931, ausg. 10/1. 1933.) Sc h u t z .

Union chimiąue belge, Department pharmaccutique. Catalogue. Bruxelles 1933. 6 fasc. 12°.

G. Analyse. Laboratorium.
William C. Stadie und Sydney L. Wright jr., E in billiges Pyrometer fiir Tempe- 

raturen bis zu 1000°. Vff. empfoblen ein Thermoelement aus Al-Cr. (Science, New York 
77. 172—73. 10/2. 1933. Univ. of Pennsylvania, Dpt. of Research Medicine.) LORENZ.

Jose! Pirsch, Isomere Verbindungen und Mischungen derselben ais Losungsmittel 
fur Mikromolekulargewichtsbestimmungen nacli der Methode der molaren Schmelzpunkts- 
erniedrigung. (Vgl. C. 1932. I I .  92 u. 1476. 1933. I. 744.) Bomylbromid zeigt nieht 
dic nach dem Mol.-Gew. zu erwartende molare Schmelzpunktserniedrigung 59,0°, 
sondern 67,4°, wahrend Isobornylbromid mit 58,7° der Regel gehorcht. Die Umlagerung 
Camphenylion Isobornylion Bornylion wird besprochen. In  der Nahe des F. 
wird das Gleichgewicht rasch erreicht, so daB die FF. der Bromide u. ihrer Mischungen 
reproduzierbar sind, falls nieht Zers. eintritt. Isobornylbromid, wenig iiber den F. 
erhitzt, enthalt 2,6— 2,9% Camphenbromhydrat, ohne Erhitzen nur 0,66%. Die 
molaren Gefrierpunktserniedrigungen von Isobornylbromid (-Camphenbromhydrat) 
sind fiir nieht zu groBe Konzz. konstant, reproduzierbar u. yon der Natur des gel. 
unabhangig, was fur cin Gemisch auffiillig ist. Wahrscheinlieh bilden die beiden Kompo- 
nenten des Losungsmittelgcmisches eine liickenlose Reihe von Mischkrystallen; auBer- 
dcm ist die Krystallisationsgeschwindigkeit groB, die Neigung zum Unterkiihlen u. die
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Viscositat kloin. Bei den Gomisehen Bomylbromid-Isobomylbromid spricht dio Schmelz- 
punktskurve, dio fast linear verlauft, fiir das Vorliegen einer isomorphen Mischungsreihe. 
Die molaren Gefrierpunktserniedrigungen der Gemische gehorehen der Mischungsregel; 
von 58,75—67,38° ansteigend. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 349— 55. 1/3. 1933. Wien, 
Univ., Pharm.-chem. Inst.) W. A. Roth .

R. Guillemet, Anweiidung von Jenaer Glasfiltem in der gravimetrischen Mikro- 
analyse. Anwendung zur Bestimmung des Schwefels durch Wdgung des Benzidinsulfates 
und von Hamstoff durch Wagung von Dizanthylhamstoff. Verwendet wird das Filter 
13 f. G. 3, das in der von P r e g l  fiir die Best. von Halogenen beschriebcnen Art benutzt 
wird. S in organ. Verbb. wird nach der Verbrennung u. nach der Oxydation mit H20 2 
zu SO," mittels Benzidin gefallt; 30 Min. nach der Fallung kann filtriert werden. 
S-Mengen yon unter 1 mg kónnen genau bestimmt werden. •—• Die Best. von Harnstoff 
wird nach der friiher (C. 1929. II . 2918) beschriebenen Mikromethodc vorgenommen. 
In  der Saugflasche wird ein Uberdruck orzeugt; auf das Filter wird 1 ccm einer l% ig. 
Lsg. von Xanthydrol in Eg. gegeben u. 0,5— 1,5 ccm der Harnstofflsg. Die durch das 
Filter aufsteigenden Gasblasen bewirken eine gute Ausflockung des Nd., der nach etwa 
1 Stde. gewogen werden kann. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 51. 1611— 15. Dez. 1932. 
StraBburg, Faculte do Medecine, Inst. de Chimie biol. Labor. de micro-analyse.) L o r .

Ernst Cohen und W. A. T. Cohen-de Meester, Die unbekannt gebliebenen 
Andreaeschcn Prazisio?isverfahren zur Dichtebestimmung fester Słoffe. Vff. beschreiben 
die Methoden von A n d r e a e  (Z. physik. Chem. 82 [1913]. 109 u. friiher) zur Best. der
D. fester Stoffo: das Pyknometerrerf. in der urspriinglichen u. in einer von Yff. zur 
raschen Best. abgeanderten Ausfiihrung u. das Schwebeverf. Die Genauigkeit betragt 
einige °/00. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 35. 1255—66. 1932. Utrecht, 
v a n ’t  HoFF-Lab.) L o r e n z .

H. Schrader und H. Stahl, Der Handknełer. E in Apparat zur Herslellung von 
Emulsionen fur das Laboratorium. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 18. 386. 25/10. 1932. Essen, 
Th . G o l d s c h m id t  A.-G. — C. 1932. II. 898.) R. K. M u l l e r .

John H. Williams, Eine Korrektur fiir Wellenldngcnmesmngen mit dem Doppel- 
krystallspeklromełer. (Vgl. C. 1932. I I .  973.) An den Formeln fiir dio Messungen der 
Wellenliingen von Róntgenstrahlung ist eine Korrektur anzubringen, welche dio wirk- 
same Spalthoho u. Breite am Doppelkrystallspektrometer beriieksichtigt. Die Wellen- 
lange der Mo -K^-Linic wird dann: 707,843 ± 0,002 X.-Einheiten. Im  Winkel ergibt 
die Anderung: statt 27° 51' 35,0" wird 27° 51' 34,4" ± 0,2 maBgebend. Die Korrektur 
ist nur geringfiigig, aber in Anbetracht der liohen MeBgenauigkeit notwendig. (Physic. 
llev. [2] 40. 636. 1932. Univ. of Chicago, Illinois.) B e u t l e r .

J. E. Sears jr. und H. Barrell, Interferenzvergleich der roten und anderer Strahlen 
einer neuen Cadmiumlampe und der Michelsonlampe. (Vgl. C. 1933.1. 1244.) DieWellen- 
liingen der siehtbaren Cd-Linien einer MlCHELSON-Lampe u. einer in den OsRAM- 

Laboratorien entwickelten Cd-Lampo (vgl. C. 1931. I I .  888), die ahnlich wie dio Na- 
Lampe arbeitet, werden mittels FABRY-PEROT-Interferometer vorglichen. Wenn die 
O sram -Lampe mit 1 Amp. betrieben wird, dann ist die Wellenliingo der roten Cd-Linio 
auf 1: 16 000 000 mit der von einer MlCHELSON-Lampe ident., ebenso die Wellen- 
langen der beiden blauen Linien, wahrend bei der grunen Linie eine etwas gróBero 
Abweichung besteht. Dio noue OsRAM-Lampe kann also bei 1 Amp. Betriebsstrom 
dio MlCHELSON-Lampe ais roter monochromat. Strahler yollkommen ersetzen. Bei 
dem vorgeschriebenen Betriebsstrom von 2 Amp. ergeben sich Abweiehungen in der 
Struktur u. der Wellenliingo der Cd-Linien gegeniiber denen der M i c h e l s o n -Lampe.
— Die neue OsRAM-Lampo war nach 80 Brcnnstunden noch voll verwendungsfahig. 
(Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 139. 202— 17. 2/1. 1933.) L o r e n z .

Kurt Liese und Karl Schaum, Photometrische und spektralphotomełrische Studien. 
IX . Uber ein einfaches Itegistrier-Spektralphoiometer und seine Anwendung im Ultrarot. 
(VIII. vgl. C. 1930.1. 261.) Vff. beschreiben eine Apparatur zur schnellen Registrierung 
von Absorptionskurven mit einer Thermosaule in einem Spektralbereich von 0,55 
bis 2,5 fi. Untersucht wurden die Absorptionsspektren von W., wrss. Lsgg. von NaCl, 
HC1, H 2S04, NaOH, Glycerin, Rohrzucker u. Athylallcohol, ferner von Tetrachlor- 
kohlenstoff sowio Lsg. von Chlf. u. Hexan in Tetrachlorkohlenstoff. (Z. wiss. Photogr., 
Photophysilc, Photochem. 31. 217—42. Febr. 1933. GieBen, Phys.-chem. Inst.) F r ie s e r .

Paul Lob, E in neues Pholometer zur Erzielung hoherer Genauigkeit bei subjektiver 
Pltotometrie. Vf. beschreibt ein Photometer, dessen Photometerwurfel aus zwei 90°- 
Prismen besteht u. von denen eine Hypotenuse in 3 Folder geteilt ist, von denen die

XV. 1. 15S
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ilufieren verspiegolt sind, das mittlere durehlassig isfc. Durch dioscs tritt das eine zu ver- 
gleichende Lichtbundol, wahrend das andere durch die auBeren Felder fallt, von denen 
das eine den einen Lichtweg etwas schwacht. Es rcsultiert ein Gesichtsfeld mit in 
gleicher Reihenfolge abgestuften Feldern. (Kinotechn. 15. 57—59. 20/2.1933.) F r ie s e r .

Sirozi Hatta, Eine gasvolumełrische Analyse von Kohlensdure in Losungen und 
festen Stoffen. (Vgl. C. 1933. I. 2360.) Die C02-Best. in Lsgg. durch Messung der von 
einem SaureiiberschuB entwickelten C02 in einer Gasbiirette erfordert eine Korrektur 
des C02-Vol. Die von B r t jb a k e r  (J. Ind. Engng. Chem. 7 [1915], 432) hierfiir vor- 
geschlagenen Metlioden sind nicht olmo weiteres, bzw. nur fiir die Analyse fester Stoffc 
mit einiger Genauigkeit anwendbar. Auf Grand theoret. Erwagurigen entwickelt Vf. 
fiir die Vol.-Korrektur zwei Formeln:

1. A V =  [V/( V + v — »,)] vl I I  u. 2. A V =  [1 —  e- J7(» - »,)] Vl II, 
worin A V die zu dem beobachteten Vol. V zu addierende Korrektur bedeutet, v die 
Kapazitftt des Rk.-GefiiBes, vt das yon der Gesamtfl. eingenommene Vol., u. I I  den 
Loslichkeitskoeff. der C02 (ccm/at/ccm Fl.). Formel 1 gilt fur vollstandige Mischung 
der gesamten Gasphase, 2 fiir den Fali, daB keine Mischung erfolgt. Bei stets gleichen 
Voll. an zu untorsuchender Lsg. u. ca. 30%ig. H2S04, gleieliem Vol. der Rk.-GefaBe 
u. konstanter Temp. geniigt eine Messung mit z. B. Na2C03-Lsg. von bekanntem Geli. 
zur Festlegung von A V u. V. Der wirkliche Korrekturwert muB zwischen den nach 
1 u. 2 bereclineten A V liegen. Der EinfluB der Temp. auf A V kann aus dem bei 15° 
bestimmten Wert ti. der Lósliclikeit der C02 boi der MeBtemp. berechnet werden. Vf. 
zeigt die Anwendung des Verf. an Hand von Korrekturkurven fiir 10—30°. Die Ergeb
nisse sind befriedigend. Die C02-Bcst. nach dieser Methode erfordert nur einigo Min. 
(Technol. Rop. Tóhoku Imp. Univ. 10. 663—79. 1932.) R. K. M u l l e r .

L. W. Winkler, Ilalbmikroschncllrerfahren zur Bestimmung des Kohlendioxyd- 
gehaltes der Luft. Nachdem Vf. dio wosentlich hólieren Absorptionskoeff. der C02 in
A. gegcniiber denen in W. festgestellt liatte, berichtet er iiber ein Verf. zur Titration 
der in 96%'g- A. gel. C02 mit Na,C03-Lsg. Ala Indicator dient Phenolphthalein, gel. 
in gleichen Teilen 96°/„ig. A. u. Glycerin. Besehreibung der Apparatur, des Arbeits- 
ganges u. der YorsichtsniaBregeln, sowio Angabe zahlreicher Analysenergebnisse 
der Luft im Freien, in Hórsalen u. Laboratorien. (Z. analyt. Chem. 92. 23—31. 1933. 
Budapest.) ECKSTEIN.

Elemente und anorganische Verbindungen.

A. Scheinkmann, Analysengang der ScJiwefelamriwnhangruppe bei Gegemcart von 
Phosphation. (3. Mitt. iiber ąiialitatire Analyse mit kleinen Mengen.) (2. Mitt. vgl.
C. 1931. II- 2759.) Im  Gegensatz zu dem bisher iiblichen Vcrf., vor der Fallung mit 
(NH,)jS einen PhosphatuberschuB zur Lsg. hinzuzusetzen, mit NH3 die Phospliate 
abzuscheiden u. erst im Filtrat das Zn, Ni u. Co mit (NH,)2S auszufallen, iinterliiBt 
Vf. die Trennung der abgeschiedenen Phospliate, fallt in ilirer Ggw. mit (NH.,)2S. Der 
Nd., der ZnS, NiS, CoS, FeP04, CrP04 u. A1PO., enthalt, u. das essigsaure Filtrat mit 
Mn, Mg u. den alkal. Erden werden in ausfiihrlich beschriebener Weise weiterbehandelt. 
(Z. analyt. Chem. 91. 415— 1S. 1933. Winnitza, Pharm. Inst. W. J. L e x i x .) E c k s t e in .

Georg Burger, Beitrage zur gravimetrischęn Trennung von Chlor, Brom und Jod.
1. Verf. beruht auf der tlierm. Dissoziation der NH,-Halogcnide nach J Io s e r  u. J Iar t a x  
(C. 1926. I I . 799). Vf. gibt folgendo Yorschrift zur gravimetr. Makrobest. von Cl, Br 
u. J  an: Die Halogene werden mit AgN03 gefallt, der Nd. sofort durch ein Cellafilter 
filtriert, ausgewaschen, mit wenig W. in einen gewogenen Porzellantiegel ubergefiihrt, 
auf dem W.-Bad abgedampft, getrocknet u. zum Sclmielzen erhitzt. Auswagen, die 
dreifaclie Menge X H ,J  einwagen, iiber kleiner Flamme erst vorsichtig, dann auf 400°, 
bis keine Ammonsalze mehr entweiclien u. weiter zum Sehmelzen des AgJ erhitzen.
2. Auch bei dem Yerf. von B e r g  (C. 1927.1. 1046) erfolgt eine sehnelle u. einwandfreie
'J'rennung des AgCl u. AgBr von der J-Aeetonlsg. am besten unter Yerwendung eines 
CeWafilters. Statt- der Titration des J  bestimmt Vf. die Summę AgCl + AgBr + AgJ 
cinerseits, AgCl + AgBr, u. Uberfiiliren dieser Salze in AgJ andererseits. (Z. analyt. 
Chem. 92. 19— 23. 1933. Wien, Univ.) E c k s t e in T

B. Stempel, FornwUHration dis Hydrazinsulfats. Hydrazinsidfat, das man ais 
Diammoniumsalz der H 2S04, H0-S02-0-NH;;NH3, auffassen karni, laBt sich reelit 
genau unter Zusatz von neutralem HCHO mit 0.1-n. NaOH titrieren. Der Yerbraucli 
an NaOH ist genau doppelt so groB wie bei der Titration ohne HCHO auf Methylrot, 
bei der nur 1 H-Atoiu in Rk. tritt. (Z. analyt. Chem. 91. 412. 1933.) EcKSTEI.W
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B. Stempel, Acidimetrische Bestimmung von Alkalinilriten. (Vgl. vorst. Ref.) 
Neutralc Nitritlsg. wird durch Hydrazinsulfatlsg., dereń Geh. durch Formoltitration 
festgestellt ist, nach der Gleichung:

NaN02 + NH2NH2H2S04 — y  NaNH4S04 + N20 + H20 
reduziert. Den UberschuB an Hydrazinsulfat titriert man mit 0,1-n. NaOH unter 
Zusatz von neutralem HCHO gegen Phenolplithalein zuriick. (Z. analyt. Chem. 91. 
413— 15. 1933.) E c k s t e in .

A. Castiglioni, Uber eine. neue Farbenreaktion der Niłrite. (Gazz. chim. ital. 62- 
1065—G7. Nov. 1932. Turin, Univ. — C. 1933. I. 975.) F i e d l e r .

R. Bossuet, Die Empfindlichkeit des photographischen Nacliweises von Alkali- 
metallen in der Sauerstoff-Acetylenflammc. Die C. 1932. II . 1480 referierten Unterss. 
werden mit einem Spektrograplien grofler Offnung u. mit panchromat. Platten fort- 
gefiihrt. K, Rb u. Cs kónnen dann in Mengen von 10~3 mg, Li in Mengen von 10-7 mg 
nacligewiesen werden. (C. R. hebd. Seanees Acad. Sci. 196. 469—70. 13/2. 1933.) L o r .

M. Aumeras und J. Marcon, Konduktcmietrische und elektrometrisclie Titration 
von Natriumhydroxyd-Natriumcarbonat-Mischungen. Vff. untersuchen die Bedingungen 
fiir potentiometr. u. konduktometr. Bestst. von Na0H-Na2C03-Gemischen. In verd. 
Lsgg. gibt die konduktometr. Methode gute Resultate, die potentiometr. Methode 
ist nur in konzentrierteren Lsgg. zu empfehlen. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 1594 
bis 1605. Dez. 1932. Lyon, Faculte des Sciences, Labor. de Chimie generale.) L o r e n z .

Kurt Heller, Aluminium, Chrom, Eisen, Tilan, Uran. Sammeheferat uber 
Nachw.- u. Best.-Methoden. (Mikrochemie 12 [N. F. 6]. 327—42. 1933.) Lesz.

Kurt Heller, Kobalt, Nickel, Mangan, Zink. Sammeheferat iiber Nachw.- u. 
Best.-Methoden. (Mikrochemie 12 [N. F. 6]. 375—95. 1933.) Le s z y n s k i .

Werner Hiltner und Conrad Marwan, Uber die Bestimmung von Chrom, Mangan 
und Vanadin nebeneinander in Sonderstahlen. Vff. benutzen zur potentiometr. Best. 
dieser Metalle ein Elektronenróhrenpotentiometer, ais Vergleichselektrode einen mit 
AgJ iiberzogenen Pt-Draht. Der Analysengang wird in Anlehnung an die Arbeiten 
von D ic k e n s  u. Th a n i ie is e r  (C. 1930.1. 3701) u. L a n g  u. K u r t z  (C. 1932.1 .1693) 
durchgefuhrt. Die Best. des Mn erfolgt ais MnO.,' nach Oxydation mit (NH4)2S20 8 
(ohne Pb02) u. Aufkochen der Lsg. bis zum beginnenden StoCen. Bei W-haltigen Stahlen, 
die mit H 2S04 -(- HN03 aufgesehlossen werden miissen, ist die Osydation mit (NH4)2S2Os 
zu wiederholen. Ausfiihrliche Besclireibung des Analysengangcs in W-freien u. W- 
haltigen Stahlen. (Z. analyt. Chem. 91. 401— 11. 1933. Breslau, Univ.) E c k s t e in .

Wallace M. Mc Nabb, Die Bestimmung von Kobalt in Kobaltamminen. In Ab- 
iinderung der Methode von M a l a p r a d e  (C. 1930. II. 2286) zur Best. von Co in Sonder
stahlen wird Co (2) durch Erhitzen mit NaOH u. H 20 2 zu Co(OH)3 oxydiert, dieses 
mógliclist rasch filtriert, mit h. W. ausgewasehen u. samt Filter wieder in das Becherglas 
zuriickgegeben. Der Nd. wird in Ggw. yon K J  in H 2S04 gel., u. das freigemachte J  
mit Na2S20 3 titriert. (Z. analyt. Chem. 92. 7— 11. 1933. Philadelphia, Uniy. of Penn- 
sylvania.) ' E c k s t e in .

M. Bendig und H. Hirschmiiller, Die Bestimmung von Mangan, Eisen und 
Titan mit dem lichteleklrischen Colorimeter nach B. Lange. An Stelle des Augcs treten 
in dem lichtelektr. Colorimeter nach L a n g e  (C. 1933. I. 1169) Selenhalbleiter- 
photozellen, die sich in einer Kompensationsschaltung befinden. Wird in einer 
der beiden Kuvetten mehr Licht ais in der anderen absorbiert, so schlagt das Galvano- 
metor aus. Vf. empfiehlt die „Ausschlagsmethode“ ais genauer, auBerdem eriibrigt 
sich die Anwendung einer Vergleichslsg. Die Empfindlichkeit des Colorimeters kann 
durch Einsetzen von Farbfiltem beeinfluBt werden. Fiir auBerst genaue Messungen 
wird die „Substitutionsmethode" erlautert. Die Konzz. der untersuchten Lsgg. werden 
aus Eichkurren oder -tabellen abgclesen. Ais spezielles Anwendungsgebiet wird die 
Best. yon Mn ais IvMn04, von Fe mit CNS' u. Ti ais Ti02, letzteres auch in Ggw. von 
Fe behandelt. Bei Verwendung von monochromat. Licht (Na oder Tl) erhalt man 
einen geradlinigen Verlauf der Eichkurven. (Z. analyt. Chem. 92. 1—7. 1933.) ECKST.

Organ ische  Substanzen .

Wm. L. Doyle, Abanderung der Backlin-Kirk-Verbrennungskammer zur Mikro- 
beslimmung von Kolilenstoff und Lipoiden. An der Apparatur von BACKLIN (vgl.
C. 1930.1. 1662) wird ein Dreiwoghalin angebracht. (Science, New York 77- 173.10/2.
1933. J o h n s  H o p k in s  Univ., Zoolog. Lab.) L o r e n z .

158*
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R. Guillemet, VarricMwngen zur elektrischm lleizung bei der Mikroanalyse nach 
Pregl: a) Verbrennungsofen, b) Heizkorper fiir Mikro-Liebig. Ein elektr. beheizter Ver- 
brennungsofen fiir Mikro-Dumas u. Mikro-Liebig u. ein Heizkorper fiir .Mikro-Liebig 
mit automat. Temp.-Kontrolle werden besehrieben. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 
1615—19. Dez. 1932. StraBburg, Faculte de Medecine, Inst. de Chimie biol. Labor. de 
inicroanalyse.) Lorenz.

Juan A. Sanchez, Funktionelle chemische Unlersuchung des Ephedrins. Neues Ver- 
fahren zu seiner Bestimmung. Ephedrin gibt beim Erwiirmen mit NaOH u. Zufiigen 
von Jodjodkaliumlsg. einen Nd. von Jodoform. — Kocht man Ephedrin mit einigen 
Tropfen NaOH u. l% ig. KMnO.,, fugt dann 2 ccm W. zu, filtriert, dampft zur Pastę 
ein, gibt 2 Tropfen A. u. 5 Tropfen H 2S04 hinzu, so beobachtet man bei schwachem 
Erwarmen den Geruch des Benzoesaureathylesters. — Beim Koclien von Ephedrin 
mit wenig verd. KMn04 oder Hypochlorit wird Benzaldehyd gebildet, der durch den 
Geruch oder ais Phenylhydrazon nacligewiesen werden kann. — Bei der trockenen 
Dest. mit Natronkalk werden Benzaldehyd u. Dimethylamin gebildet, bei der Zinlc- 
staubdest. desgleichen. —  Mit HC1 u. NaN02 erfolgt Bldg. von Nitrosoephedrin, das 
die Rk. von L ie b e r m a n n  gibt. Durch Nitrieren, Reduzieren, Diazotieren u. Kuppeln 
mit yerschiedenen Plienolen werden vcrschiedene Farbtónungen erhalten (Phenol: 
gelb, Kesorcin: orange, /?-Naphthol: rot, Phloroglucin: orange, Thymol: dunkelrot). — 
Die quantitative Best. kann durch Best. des Jodverbrauchs bei der Bldg. von Jodo
form aus Ephedrin, NaOH u. Jodlsg. erfolgen. 1 ccm Vio'n- Jj-Lsg- entspricht 
2,0625 mg Ephedrin. (Semana mćd. 39. 1183—85. 1932. Buenos Aires, Medizin. 
Fak.) W il l s t a e d t .

F. Noto und F. Perciabosco, Neue Methode zum Nachweis von Ozalsaure in 
Citronensaure. Die Empfindlichkeitsgrenze der offiziellen Arzneibuchmetlioden liegt 
bei ca. 0,12% Oxalsaure, wahrend Vff. nach ihrer Methode noch Gehalte von 0,0025% 
nachweisen konnen. Sie beruht auf der Loslichkeit beider Sauren in absol. A. Beim 
Konz. fiillt zuerst die Citronensaure aus, wahrend die nur in Spuren gel. Oxalsiiure in 
Lsg. bleibt. Zur Ausfiihrung der Best. werden 100 g des zu untersuchenden Saure- 
gemischs 3 Stdn. lang mit 250 ccm A. unter RiickfluB gekocht. Nach dem Erkalten 
wird abfiltriert, zur Trockne yerdampft, wodurch sich die Osalsiiure stark anreichert. 
>Ian lost dann in 25 cem W. u. yersetzt das Filtrat mit 5 ccm 13%ig. CaCl2-Lsg. Je 
nach Oxalsaurekonz. bildet sich sofort oder in mehreren Stunden ein Nd. von Ca- 
Oxalat, welcher in iibliclier Weise weiter yerarbeitet wird. (Ann, Chim. applicata 23. 
21—29. Jan. 1933. Palermo.) G r im m e .

Charles C. Fulton, Eine Beaktion auf Phenole und auf Kupfer. Die Cu-Rk. nach 
DENIGES-OLlYER mit Morphin ist nicht spezif. fiir dieses u. seine Abkommlinge, 
sondern bei folgender Ausfiihrungsweise eine Gruppenrk. auf Phenole u. dereń Acetyl- 
deriw .: Substanz in 5—6 Tropfen A. lósen, 3 Tropfen H 20 2-Lsg. (3%) u. dann 2 Tropfen 
5-n. NHj-Lsg. zusetzen, mit Cu-Stuck (Draht) umruhren: je nach Art des Phenols rosa, 
roto, purpurrosa, lachsrosa, oft bald gelb bis braun werdende Farbung. Es wird an- 
genommen, daB Cu zuniichst nur die Wrkg. des H 20 2 katalysiert, dann aber auch in die 
gefarbte Phenolverb. eintritt. Bei Benutzung der am empfindlichsten reagierenden 
Phenole kann die Bk. auch umgekehrt zum Cu-Nachweis dienen: 0,03 g ISIorphinsalz 
in 1 ccm W. oder 0,03 g Thymol in 1,5 ccm A. oder 0,03 g 4-Oxy-l,2-dimethyl- 
benzol in 1 ccm A. oder 0,005 g Besorcin in 5 ccm A. gel. nacheinander mit je 0,5 ccm 
H 20 2-Lsg. u. 5-n. NH3-Lsg. u. 5 ccm der zu untersuchenden Lsg. yersetzen. Grenzkonz. 
fiir Ću bei Morphin 1: 3-106, bei den anderen Phenolen 1: 106. (Amer. J. Pharmac. 105. 
25—29. Jan. 1933. Minneapolis, Minn., U. S. A., U. S. Ind. Alcohol Bureau.) D e g n e r .

C. V. Bordeianu, Zur Tliymolbestimmung. Vf. zeigt, daB das bisher iibliche Verf. 
zur Thymolbest. mittels Jod iiber das Aristol selir unzuyerlassige Werte ergibt. LaBt 
man dagegen Thymol mit Hg(CH3COO)2 im t) bers eh u 13 in 50%'g- essigsaurer Lsg. 
reagieren u. bestimmt die ungebunden gebliebene Hg-Menge mit 0,1-n. NH4CNS-Lsg. 
u. Fe2(S04)3 ais Indicator, so erhalt man Werte, dereń durchscknittliche Fehlcr nur
0,6% betragen. Eine jodometr. Best. des entstandenen Diąuecksilberthymolacctats 
fiihrte infolge Bldg. yon Diquecksilberthymoljodid statt des erwarteten Dijodthymols 
nicht zum Ziel. (Z, analyt. Chem. 91. 421—25. 1933. Breslau, Univ.) E c k s t e in .

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

F. Ti mm Der hislochenwche Goldnachweis. Das Au-Praparat Sanocrysin zers. sich 
im Kórper unter Abscheidung von Au:Sa. Die Au2S3-Ablagerungen lasscn sich in Organon
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von mit Sanocrysin behandelten Tieren im Ultramikroskop ais feinste Icuchtende 
Beugungsscheiben auf dem dunkcln Grunde des Dunkelfeldes nachweiscn. (Dtsch. Z. 
ges. gerichtl. Med. 20. 211— 14. 4/2.1933. Leipzig, Univ., Inst. f. goricht. Med.) F r a n k .

G. Kahlson, Zum biologischen Nachweis vcm Cholin und Acctylcholin. Es wird dio 
Auswertung von Acetylcholin am Froschherzen beschrieben, die darauf beruht, daB 
aus einer artkonstanten Konzentrationswirkungskurve mit Hilfe eines einzigen Wirkungs- 
bildes der Titer durch Interpolation ermittelt werden kann. Das sogenannte „Ein* 
schieBen" fallt fort. —  Zur Best. des Cholingeli. von Gewebe wird das betreffende 
Gewebe (50—200 mg) mit Seesand fein zerrieben u. mit Aceton ausgezogen. Das Filtrat 
wird im Vakuum zur Trockne gebracht u. der Riickstand 1 Stde. auf dem W.-Bad mit 
Essigsaureanhydrid acetyliert. Das entstandene Acetylcholin wird am Froschherzen 
ausgewertet. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 169. 34—43. 
22/12. 1932. Miinchen, Univ., Pharmakolog. Inst.) W a d e h n .

Gunnar Blix, Elastizitałserscheinungen an Blutplasma und Blulserum im Capillar- 
viscosimeter. Der Verschiebung von Plasma oder Serum im horizontalen Capillarrolir 
durch Druck folgt nach Aufhebung der Druckdifferenz eine Bewegung der FI. in ent- 
gcgengesetzter Richtung, die yon Vf. ais Elastizitatserscheinung aufgefaBt wird. 
(Bioehem. Z. 257. 180—87. 18/1. 1933. Upsala, Univ., Medizin.-cliem. Inst.) S im o n .

Alfred Bloch, Das Cholesterin bei der Liebermann-Burchardschen Farbreakticm. 
Bei der iiblichen Cholesterinbest. auf Grund der LiEBERMANN-BuRCHARDschen 
Farbrk. (LBR) haben nach 15 Min. 2/3 des Cholesterins auf Griin angesprochen. Da in 
diesem Zeitpunkt unabhangig von der angewandten Menge das Maximum der Rk.- 
Geschwindigkeit liegt, halt Vf. den colorimetr. Vergleich mittels der LBR fur berechtigt. 
Bei Unters. des Mechanismus der LBR findet Vf. anfangs reversible Rotfarbung (Um- 
lagerung ?), dann allmahliche Griinfarbung (Cholesterinesterbldg.), schlieBlich Uber- 
fiihrung des gesamten Cholesterins in ein dunkelbraunes Harz. (Bioehem. Z. 257. 
171— 79. 18/1. 1933. Ziirich, Klin.-Cliem. Lab. Dr. B ir c h e r .) Simon.

Thomas L. Ramsey und H. J. Eilmann, Die Herstellung von kolloider Oold- 
losung. Vff. priifen eine Reiho von Verff. zur Herst. von Goldsolen, die fiir die Unters. 
des Liąuor cerebrospinalis geeignet sein sollen, u. beschreiben dasjenige, mit dem sio 
die besten Erfahrungen in bezug auf dio Bestiindigkeit u. die klin. Verwendbarkeit 
des erhaltenen Sols gemacht haben. Fiir dic Anwendung sowohl dieses Goldsols, ais 
auch jedes anderen nach einer beliebigen Methode hergestellten, ist wesentlich eino 
vorherige Titration des Goldsols mit Kochsalzlsg., um den anzuwendenden Salzgeh. 
genau zu bestimmen; Vorselirift wird gegeben. Vff. berichten iiber 107 Falle von n., 
syphilit., paret., meningit. usw. SpinalfU., bei denen die nach ilirer Methode bestimmto 
Goldkurve in bester Ubereinstimmung mit der klin. Diagnose steht. 4 Falle von Ence- 
phalitis mit negativer Wa.-Rk. gaben typ. syphilit. Goldkurven. (J. Lab. clin. Med. 
18. 298—300. Dez. 1932. Toledo, Ohio.) - E r b e .

Walter Blumenberg, Uber den Ersatz alkoholischer Organexlrakte und die Akii- 
vie.rung unterschwelliger Extrakldosen durch Phenol-Alkohol. N in n i  u . M o l in a r i  hatten 
angegeben, daB es móglich sei, bei der WASSERMANNschen Rk. den lipoidhaltigen 
alkoh. Organextrakt durch eine alkoh. Phenollsg. zu ersetzen. Die Erfahrungen mit 
diesem Ersatz waren sehr ungtinstig; dagegen gelingt es, durch Zusatz dieser Phenollsg. 
zu den Herz- oder Leberextrakten die Empfindlichkeit der WASSERMANNschen Rk. 
auf die Empfindlichkeit der KAHNschen Rk. zu steigem. Die Spezifitat wird aber 
dadurch beeintriichtigt. (Arch. Hyg. Bakteriol. 109. 284— 96. Febr. 1933. Bonn, Univ., 
Hygien. Inst.) WADEHN.

Hermann Schmidt-Hebbel, Uber die Verwendbarkeit des elektrokalalytischen 
Quecksilbernachweises in  der gerichtlichen Chemie. Der elektrolyt. Hg-Nachweis nach 
Sc h m id t  (C. 1932. I. 2209) leistet in der gerichtlichen Chemie fiir die Unters. von ver- 
gifteten Lebensmitteln, insbesondere Fil., wie Verss. des Vf. an Bier + HgCl, bewiesen, 
gute Dienste. In  unfiltriertem, mit HgCI2 vergiftetem Bier waren noch 0,01 mg HgCl2 
sicher nachzuweisen. Dagegen versagte das Verf. vollig beim Hg-Nachweis in Organen 
nach HgCl2-Vergiftung. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 74. 83—86. 9/2. 1933. 
Miinchen, Univ.) D e g n e r .

Goroncy und Richard Berg, Uber Thalliumvergiftung. Vff. berichten iiber einen 
Fali todlicher Vergiftung eines erwachsenen Mannes durch Tl. Fiir forens. Zwecke 
sind der HN03-HS0.,-AufschluB der Leichenteile nach D e n ig e s  u . die KJ-Rk. am 
geeignetsten, wofur Vff. genaue Arbeitsbedingungen angeben. Dem chem. Nachweis 
in der Empfindlichkeit ist die spelitrograph. Methode iiberlegen. (Dtsch. Z. ges. ge-
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richtl. Med. 20. 215—35. 4/2. 1933. Kónigsberg i/Pr., Inst. f. gcriolitliche u. sozialc 
Medizin. Univ., Cliem. Inst.) F r a n k .

K. Lindenfeld, Uber die Bestimmung der anorganischcn und Thytin - Ph ospii orsdure 
in Inosilphosphorsaurepraparaten. Be s t .  d o r a n o r g a n .  H3P0.,. Bei Berechnung 
der anorgan. H3P0,, aus der Differenz: Gesamt-H3P04 minus Phytin-H3P04, bestimmt 
nach H e u b n e r  u. S t a d le r ,  erhillt man vóllig falsche Resultate. Die yon Z e l ig s o n  
(Phytin u. seinc Untersuckungsmethoden [russ.], Moskau 1930, S. 41) vorgeschlagene 
Methode, beruhend auf der Fallung des anorgan. P205 aus der Lsg. der Inositphosphor- 
saure in verd. HN03 mit iiberschussigem NH4-Molybdat, gibt keine einheithehen 
Ergebnisse. Befriedigende Resultate liefert folgende Methode: 0,1—0,3 g Substanz 
werden in 3 ccm 10%ig. HN03 gel., 20 ccm 25%ig. NH4N03-Lsg. u. 11 ccm W. zu- 
gesetzt u. die k. Lsg. mit 6 ccm frisch filtrierter NH4-Molybdatlsg. nach L o r e n z  (Z. 
analyt. Chem. 51 [1912], 161) versetzt u. 1/2 Min. geriihrt. Ist die Lsg. in HN03 triibe, 
so wird sie mit 5 ccm 25%ig. NH4N03-Lsg. verdiinnt, filtriert u. mit den restlichen 
15 ccm NH4N 03-Lsg. u. den 11 ccm W. ausgewaschen. Nach 3—4 Stdn. wird der 
Nd. des NH4-Phosphormolybdats filtriert, mit einer 2°/0ig., schwach HN03-sauren 
NH4N03-Lsg., dann mit A., sclilieClich mit Aceton nachgewaschen, 1/2 Stde. im Vakuum 
getrocknet u. gewogen. Durch Multiplikation mit 0,01525 erhalt man die ais P be- 
rechnete H3P04-Menge. —  Be s t .  d e r  P h y t i n p h o s p h o r s  a u r ę .  Diese erfolgt 
nach H e u b n e r  u . S t a d l e r  (Biochem. Z. 64 [1914]. 422), jedoch mit einem Um- 
reclinungsfaktor von 1,20, an Stelle des yon ihncn vorgeschlagenen Faktors von 1,9. 
(Roczniki Chem. 13. 57—63. Biochem. Z. 257. 8— 13. 1933.) S c h o n fe ld .

J. Fialkow und M. Stschigol, t)ber die quanlitalive Bestimmung ton Kalium sulfo- 
guajacólicum in  Arzneimischungen. Verf.: 0,2—0,3 g Kalium sulfoguajacolicum oder 
die entspreehende Menge einer Zubereitung im Tiegel mit 1—2 ccm HN03 (1,4) ein- 
trocknen, gliihcn, nach dem Abkuhlen (Essiccator) einmal, bei Ggw. yon viel Zucker 
(Sirupe) mindestens 3-mal, mit neuem H N 03-Zusatz wiederholen, wagen: K 2S04 nach 
2KO-SOO-R— >- K 2S04 + S02 + m-H20 + n-C02. •— Dem Gliihruckstand kann 
K 2S04 mit W. entzogen u. in der Lsg. nach dem C. 1932. I I . 2689 referierten Verf. der 
Yff. maCanalyt. bestimmt werden. Die Ergebnisse von 20 derartigen Unterss. an reinem 
Salz, in Sirupen (Thiocol, Sirolin) mit u. ohne Kodein oder -phosphat u. in Mischungen 
mit Zucker oder NaHC03 sind im Odginał tabcllar. zusammengestellt. — Ggw. yon 
Kodeinphosphat bewirkt etwas zu geringe Werte. Bei Ggw. yon NaHCOs zunachst mit
0,1-n. H 2S04 neutralisieren (Methylorange) u. die hier yerbrauchte Anzahl ccm spater 
yon der Anzahl ccm 0,1-n. BaCl2-Lsg. abrechnen. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 
74, 103—05. 16/2. 1933. Kiew, Ukrainę, U. S. S. R.,' Apothekenyerwaltung.) D e g n e r .

William B. Baker, Vorschlfige zu Bestimmungsverfahren fiir einige National- 
Formulary-Praparate. Zur Geh.-Best. der starken u. der milden Rcsorcinpaste (mit jo 
20% Resorcin u. ZnO bzw. 10% Resorcin u. 25% ZnO) wird folgendes Verf. vor- 
geschlagen. — Resorcinbest.: l g  Pastę, genau gewogen, im Kolben (250 ccm) mit 
nacheinander 40, 15, 15 ccm h. W. kraftig schiitteln, durch feuchtes Filter dekantieren, 
auf dem Filter mit h. W. ad 100 ccm Filtrat waschen, 40 ccm Filtrat in Glasstopfen- 
kolben (500 ccm) mit 50 ccm 0,1-n. Br-Lsg. (Zus. wie bei B a u e r , C. 1933. I. 822), 
50 ccm W. u. 5 ccm HC1 (35—38%) versetzen, sehlieCen, schiitteln, 1 Min. stehen 
lassen, 20 ccm W. u. 5 ccm IvJ-Lsg. (20%) zusetzen, 5 Min. stehen lassen, J  mit 0,1-n. 
Na2S203-Lsg. titrieren (Starkelsg.). 1 ccm 0,1-n. Br-Lsg. =  1,835 mg Resorcin. — 
ZnO-Best.: Obiges Filter mit Inhalt veraschen, in uberschiissiger n. H2S04 lósen, dereń 
UberschuC mit n. NaOH titrieren (Methylorange). 1 ccm n. H2S04 =  40,69 mg ZnO. 
(J. Amer. pharmac. Ass. 22. 25—28. Jan. 1933. Univ. of Maryland, U. S. A.) D e g n e r .

Lester G. Dick, Verfahren zur Bestimmung eines Alkaloides oder der Gesamtalkaloide 
in iiberzogenen und nicht iiberzogenen Tabletten. Farbig iiberzogenen Tabletten yorher 
den Uberzug durch geeignetes Losungsm. entziehen, farblos oder nicht iiberzogene 
direkt (ca. 50 Stiick) wagen u. pulyern, im Schliffstopfenkolben (300 ccm) mit iiber- 
schussiger NH3-F1. oder NaOH-Lsg., einigen Schrotkugeln u. genau 100 ccm Chlf. 
mehrere Stdn. rotieren, hierbei wird das an der Wandung sich anheftende Pulyer yom 
Ćhlf. grundlich ausgezogen, Chlf.-Lsg. durch kleines Filter geben, 50 ccm Filtrat mit 
verd. Saure ausschutteln, diese Aussehuttlung wieder alkal. machen, mit Chlf. aus- 
schiitteln, Chlf. abdampfen, Ruckstand (Alkaloide) grayimetr. oder yolumetr. be- 
stimmen. Dieser Wert x 2/Zahl der Tabletten =  Alkaloidgeh. e i n e r  Tablette. 
Enthalten die Tabletten sicher keinen chloroformloslichen Stoff auBcr den Alkaloiden, 
so kónnen 50 ccm dęs ersten Chlf.-Auszuges direkt eingetrocknet werden, dann den
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Riickstand in 10 ccm neutralem verd. A. lósen, titrieren (Methylrofc), nach Rosafarbung 
mit W. auf 100 ccm verd., zu Endo titrieren. In Verss. des Vfs. mit Stryclminsulfat- 
tablctten wurden 94,59— 101,25% des Alkaloids gefonden. (J. Amer. pharmac. Ass. 22.
24— 25. Jan. 1933. Kontrollab. d. G. S. St o d d a r d  & Co., Inc.) D e g n e r .

Gustave A. Sticht, Ein Verfahren zur Bestimmung kleiner Strychninmengen in  
Gegemmrt gróflerer Chinin- und Cinclionidinmengen. Das beschriebene Verf. beruht 
darauf, daB in den beim Eindampfen der genannten Chinaalkaloide mit SaureubersehuB 
cntstehcnden sauren Salzen (1 Mol. Base + 2 Mol Saure) die e i n o Halfte ihres Anions 
in Lsg. gegen Methylrot, b e i d e  Halften gegen Phenolphthalein sauer reagicren, 
wahrend Strychnin nur e i n e  Reihe von Salzen, neutral gegen Methylrot, sauer gegen 
Phenolphthalein, bildet. Ist das Verhaltnis Chinaalkaloide: Strychnin groB, so ist eine 
vorhcrige Abscheidung der Hauptmenge der Chinaalkaloide erforderlich, zu der bei 
Chinin u. Cinchonidin die Schworloslichkeit der Tartrate in W., bei ctwa noch an- 
wesendem Chinidin u. Cinehonin die des Jodids in W. bzw. die der Base in A. dient. — 
Vcrf.: Der gewogenen Probe mit NH3-F1. -f- Chlf. die Alkaloide entziehen, Lósungsm. 
abdest., den fast trockenen Biickstand in iiberschussiger verd. HC1 lósen, Lsg. u. 
Waschfll. in 300-ecm-Schale sd. yon Chlf. befreien, uber kleiner Flamme nach Methylrot- 
zusatz unter Btihren sehr vorsichtig NH3-F1. (ca. 5°/0) bis zur Gelblichfiirbung hinzu- 
bilrettieren, hierbei etwa entstandene bleibende Ndd. mit HC1 wieder in Lsg. bringen 
u. NH.,-Zusatz noch vorsichtiger wiederholen, ca. 0,1-n. HC1 bis zur Botfiirbung hinzu- 
burettieren, so viel K-Na-Tartrat, wie vermutlich Alkaloide anwesend, zusetzen, der 
immer noch h. Lsg. 0,1-n. HC1 bis zur ausgesprochenen Botfiirbung hinzuburettieren, 
uber Nacht k. stehen lasscn, schnell absaugen, mit 50 ccm W. iiberspulen, Filter mit 
10 ccm W. waschen, dom Filtrat mit NH3-F1. + Chlf. die Alkaloide entziehen, Chlf. 
abdest., den fast trockenen Buckstand in iiberschussiger yerd. HCI lósen, Lsg. u. Wasch- 
wasser in Schale iiberfiihren u. bei etwas unter 100° eintrocknen (W.-Bad), Buckstand 
in W. ad 100 ccm lósen (MeBkolbcn), davon 50 ccm mit 0,02-n. NaOH auf rein golb 
(Methylrot) titrieren (A ccm), dio iibrigen 50 ccm nach Zusatz von 50 ccm neutralem A. 
(95%) mit 0,02-n. NaOH auf 1/i Min. bleibendes schwachcs Bosa (Phenolphthalein) 
titrieren (B ccm), Blindvers. zu B mit je 50 ccm des A. u. W. (C ccm). 2- [(B — C) — 2A] • 
6,684 =  mg Strychnin in der Probe. (J. Amer. pharmac. Ass. 22. 22—24. Jan. 
1933.) D e g n e r .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Neubert, Lover- 
kusen), Schnelles Sichtbarmachen von nieht oder nur schu-acli sichtbaren Temperalur- 

.feldern an heifien Korpern mittels Warmestrahlung, 1. dad. gek., daB die Kórper auf 
einer crregten Leuchtfarbe opt. abgebildet werden. — 2. dad. gek., daB von der durch 
die Warmestrahlung hervorgerufencn Auslóschung der Leuchtwrkg. der Leuchtfarbe 
auf photograpb. Wege ein Dauerbild erzeugt wird. (D. R. P. 571076 KI. 42 i vom 
9/2: 1932, ausg. 23/2. 1933. Gr o t ę .

Walter J. Albersheim und Harvey S. Konheim, New York, V. St. A., Ver- 
fahren zur Mcssung der Viscositdt von Flussigkeiten durch Hindurchleiten der Fl. nach- 
einander durch zwei Diisen, die derart geformt sind, daB die Strómung boi der einen 
Diise bovorzugt von der Viscositiit u. bei der andoren bevorzugt von der D. der Fl. 
abhangt, u. Best. des Druckabfalles in den beiden Diisen, dad. gek., daB der Druck- 
abfall in der einen Diise mit Hilfe eines Druckreglers konstant gehalten u. die Viseositat 
nur aus dem Druckabfall in der zweiten Diise ermittelt bzw. an dem Druckmcsser 
unmittelbar abgelesen wird. — Durch dieses Verf. soli eine fortlaufende Ermittelung 
u. Ablesung der Viscositiit ermóglicht werden. Dabei soli die MeBgenauigkeit nieht 
geringer sein ais bei den bekannten Verff., da die Anzahl der Fehlerąuellen nur gering 
ist. (D. R. p. 570 705 KI. 42 1 vom 16/5. 1929, ausg. 18/2. 1933. A. Prior. 17/5. 
1928.) H e in r ic h s .

Chr. Hostmann-Steinberg’sche Farbenfabriken G. m. b. H., Celle, Viscosi- 
meter. Vorr. zur Best. der Yiscositat von zahfl. Substanzen unter Verwcndung von in 
Umdrehung versotzten Fliigeln, dad. gek., daB zwei rotierende, in die zu untersuchendo 
u. eine Vergleichssubstanz tauchende Fliigel durch zwei iiber Lauf- u. Treibrollen ge- 
fiihrte Seilschniire in Umdrehung versetzt werden, die an ihrem einen Ende mit Ge- 
wichten zum Antrieb u. an ihrem anderen Endo mit Kontaktkórpern versehen sind, 
die nach Lósen einer schamierartigen Arretiervorr. an Skaleń entlanggleiten u. beim 
Anschlagon eines der beiden Kontaktkórper an den zugehorigen Kontakten durch 
oine elektromagnet. Arretierung in ihrer jeweiligen Stellung zueinander fixiert werden.
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— Durch diese Ausgestaltung des Viscosimeters wird der Vorteil angestrebt, daB dic 
dauernde Anwesenheit eines Beobacliters bei der Viscositatsbest. nicht erforderlich ist, 
da das Resultat fixiert u. jederzeit abgelesen werden kann. (D. R. P. 570 707 KI. 42 1 
vom 30/6. 1931, ausg. 18/2. 1933.) H e in r ic h s .

Hugo Junkers, Dessau, Einrichtung zur selbsttatigen Gasgewichlsanalyse, bei welcher 
dio Gowichtsiinderung einer an einem Waagebalken befestigten Absorptionsvorr. durch 
Auf- u. Abwickeln einer Gewiehtsbelastung yon grofier Langenerstreckung (z. B. Kettc) 
ausgeglichen u. die GroBe der Wickelbewegung ais MaB fiir den absorbierten Gas- 
bestandteil ermittelt wird, dad. gek., daB durch die Gewichtsveranderungen u. den 
dadurch bedingten Ausschlag der Waage ein elektr. Fliissigkeitswiderstand yerandert 
wird, der die Umdrehungsgeschwindigkeit eines Motors gegeniiber einem zweiten, mit 
ihm durch ein Differentialgetriebe gekuppelten Motor beeinfluBt, wobei durch das Diffe- 
rentialgetriebe das Auf- oder Abwickeln der Gewiehtsbelastung bewirkt wird. Zweck- 
maBig erfolgt die Widerstandsanderung durch eine in die Widerstandsfl. gegeniiber 
einer festen Elektrode eintauchende, mit der Absorptionsyorr. gekuppelte bewegliche 
Elektrode, dio eine zur Diimpfung der Bcwegung der Waage geeignete GróBe u. Gestalt 
aufweist. — Die Anordnung ermoglieht, daB die Geschwindigkcit der Wickelbewegung 
der GróBe des Waagebalkenaussehlags angepaBt wird, wodurch eine Ubersteuerung 
u. ein damit verbundenes Pendeln des Waagebalkens yerhindert wird. (D. R. P. 
570 623 KI. 421 vom 4/7. 1931, ausg. 18/2. 1933.) H e in r ic h s .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

H. W. Gonell, SchiiUgewicht. Riittelgewicht und Sedimmtvohmen ais Kenngrofien 
feinkornigen Arbeit-sgułes. (Vgl. C. 1933.1. 1482.) Vf. erlautert die Begriffe von Schutt- 
gewicht <  Riittelgewicht <  Raumgewicht <  spezif. Gewicht u. ihre Bedeutung ais 
KenngroBen fiir Raumerfullung u. Hoblraumgeh. Die Best. yon Schiitt- u. Riittel- 
gewicht in yerschiedenen Industriezweigen wird beschrieben. Bei hochdispersen Stoffen 
wird die Best. des Sedimentyol. zur Ermittlung der Kornfeinheit dorjenigen des Schiitt- 
vol. vorgezogen (Sulfurimeter yon Ch a n c e l , Bewertung von Fiillstoffen fiir Kautschuk, 
Feinheitsbest. von Farben). (Chem. Fabrik 6. 77—Sl. 15/2. 1933. Berlin-Dahlem, 
Staatl. Materialpruf.-Amt.) R. K. M u l l e r .

Comp. Nationale de Matićres Colorantes et Manufactures de Produits Chi- 
miq.ues du Nord Rćunies, Etablissements Kuhlmann, Paris, Chemisch widerstands- 
ftihige Oefdpe. Ais Materiał oder Verkleidung fur GefaBe, die chem. wderstandsfahig 
sein sollen, insbesondere gegen Phosphorsaure, wird ein kohlenstoffreiches Jlatcrial, 
z. B. Koks, Kohle, Graphit, benutzt, ais Bindemittel fiir diese Materialien wird Teer 
oder Pech yerwendet. Dic M. wird yorsichtig erhitzt bzw. yerkokt. (E. P. 347 644 
Tom 21/10. 1929, ausg. 28/5. 1931. F. Prior. 31/1. 1929.) H o r n .

Ateliers J. Hanrez (Soc. An.), Belgien, Reinigen bzw. Klaren von Fliissigkeiten. 
Die Klarung erfolgt durch Zusatz eines Koagulationsmittels, welches aus einem alkal. 
Gemisch starkemehlhaltiger Substanzen u. W., das einer Warmebehandlung, z. B. 
durch Erwarmen auf 40—50°, unterzogen wurde, bestelit. Die Warmebehandlung 
kann durch eine elektrolyt. Behandlung der alkal. Starkelsg. ersetzt werden. (F. P. 
740 620 vom 30/7, 1932,"ausg. 30/1. 1933. A. Prior. 1/8. 1931.) D r e w s .

Aktiebolaget Separator, Stockliolm (Erfinder: H. O. Lindgren), Trennen von
Ol und festen Stoffen durch Zentrifugieren. Das Verf. eignet sich besonders zur Be- 
freiung von Kohle oder sonstigen Entfarbungsmitteln yon minerał., vegetabil. oder 
animal. Olen. Das anhaftende Ol wird durch Beriihrung mit einer yerdrangenden FI., 
7.. B. Salzlsg., ganz oder teilweise emulgiert, worauf die entstandene Emulsion durch 
Zentrifugieren kontinuierlich von den festen Stoffen getrennt wird. Ais emulgierende, 
yerdrangende FI. dient eine solche, dio eine wesentlich hohere D. ais das Ol, aber eine 
geringere D. ais die festen Stoffe aufweist. Auf diese Weise wird ein groBer Unter- 
schied der DD. zwisehen der yerdrangenden u. der yerdrangten FI. u. ein geringer 
Unterschied der DD. zwisehen den festen Stoffen u. der yerdrangenden FI. hervor- 
gerufen, so daB auch die kontinuierliche Entfernung der festen Stoffe aus der Zentrifuge 
erleichtert wird. Gegebenenfalls kaim ein Teil des Oles abgesondert u. der Rest emul
giert werden, bevor dasselbe in die Zentrifuge geleitet wird. Die gegebenenfalls zuyor
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emulgierte M. wird in der Zentrifuge mit der yerdrangenden FI. vermengt. Das Verf. 
oignet sich ferner zur Verarbeitung von bei der Kolilenhydrierung erhaltenen Prodd. 
(Schwed. P. 71 106 vom 9/12.1927, ausg. 10/2.1931.) D r e w s .

Haereus Tekniske Korps, Danemark, Verfahren zur Hersłellung von Rauchfiltern. 
llauehgase, die z. B. Arsenverbb. enthalten, werden zu 99,8— 100% entgiftet, wenn 
die Filtertiieher mit hoohmolokularen organ. Sauren oder dgl. getrankt sind. Es cignen 
sich z. B. Tanneuliarz, Kolophonium, Ester der Gellulose, Lacke, Harzseifen u. dereń 
Gemische ais Impra.gnierungsmitt.el. (F. P. 726 463 vom 6/11. 1931, ausg. 30/5.
1932.) H o r n .

Soc. An. d’Exploitation des Procedes Lurgi, Frankreich, Yerfahren zum Wieder- 
gewinnen fester, suspendierter Stoffe, inśbesondere von Salzen aus Oasgemischen. Durch 
Zusatz von W.-Dampf u. durch Kiihlung wird ein Nebel erzeugt, in dem die festen 
Stoffe sich lósen. Sie werden in konz. Lsg. z. B. elektr. ńiedergesehlagen u. gewonnen. 
Ofengase von 200°, die z. B. 3 g/ebm suspendierte Salze u. 130 g/cbm W. enthalten, 
werden auf 50° abgekiihlt. Es kann auch direkt ein Kaltwassernebel in die Gase ein- 
geblasen werden. (F. P. 716 854 vom 9/5.1931, ausg. 29/12.1931. D. Prior. 30/6.
1930.) H o r n .

L’Air Liguide Soc. An. pour l ’Etude et l’Exploitation des Procedes Georges 
Claude, und Soc. Chimiaue de la Grandę Paroisse, Azote & Produits Chimigues, 
Paris, Verfahren zum Adsorbieren von Gasen. Dio Adsorption f liiehtiger Stoffe aus 
Gasgemischen durch akt. Kohle oder Silicagel wird unter Druck durchgefiihrt, wobei 
die Adsorptionskammern durch die bei der Druckentlastung der gereinigten Gase 
entstehende Kalte gekuhlt werden. (E. P. 342 242 vom 16/6. 1930, ausg. 19/2. 1931.
F. Prior. 17/6. 1929.) H o r n .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Verfahren zum elek- 
irischen Reinigen von Gasen und nichtleilenden Fliissigkeiten. Es werden zur elektr. 
Reinigung yon Gasen u. nichtleitenden Fil. auBerst kurze StromstoCe, z. B. von
10-5 sec. Dauer bonutzt, wobei die Spannung 80% gegeniiber der n. gesteigert werden 
kann, oline daB ein Lichtbogen ubergeht. (E. P. 375 865 vom 2/4. 1931, ausg. 28/7.
1932. D. Prior. 5/4. 1930.) H o r n .

Comp. Natłonale de Matiśres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimiąues du Nord Reunies, Etablissements Kuhlmann, Frankreich. Verfahren 
zum Abscheiden von Schwefeldioxyd aus Gasgemischen. Das durch Abbrennen yon 
Pyriten u. Blenden in Róstgasen enthaltene S02 wird in fl. Form durch Kompression 
u. Abkiihlung der Gase abgeschieden. Die bei der Entspannung der gereinigten Gase 
freiwerdenden Energien werden hierbei ausgenutzt. Rostgase mit 6,5% S02 werden 
zunachst auf — 10° gektililt u. dann auf 6 at komprimiert. Ein Teil der Kompressions- 
warme wird durch Kiihlung beseitigt, ehe die Gase in Warmeaustauschvorr. auf — 65° 
gekuhlt werden. Es scheiden sich dort 90% des S02 fl. ab. Die entweichenden Gase 
werden im Gegenstrom zur Kiihlung der ncu zu reinigenden Gase bemitzt u. bis auf 
.40° erwiirmt. Sie werden dann entspannt, hierbei auf —85° gekiihlt u. dienen zur 
Kiihlung der Warmeaustauschyorr. Das noch in den Abgasen enthaltene S02 wird 
z. B. ais Natriumbisulfit gebundon. (F. P. 725 220 vom 13/10. 1931, ausg. 10/5.
1932.) H o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entfernen von Schwefdwasscr- 
sloff aus Gasen. Die yerwendete Waschfl. enthalt saure organ. Substanzen im Gemisch 
oder in Verb. mit bas. Verbb. der Alkali- oder Erdalkalimetalle. Enthalt das Gas- 
gemisch betrachtliche Mengen von C02, so sollen die sauren sowie die bas. Substanzen 
in annahernd aquivalenten Mengen in der Waschfl. yorhanden sein. Sind riur geringe 
Mengen yon C02 im Gas zugegen, so soli die Fl. einen tlberschuB der bas. Substanzen 
enthalten. Geeignete organ. Substanzen sind Aminosauren bzw. dereń Gemische mit 
Iminosauren, ferner Phenole. Die Behandlung der Gase geht bei erhohter Temp. vor 
sich, die jcdoch 90° nicht iibersteigen soli. Durch Kochen yard der aufgenommene H2S 
aus der Lsg. ausgetrieben. Geeignete Waschfl]. sind Lsgg. des Na-Salzes des Glyko- 
kolls, des Ca-Salzes des Alanins, des Na-Salzes des Alanins im Gemisch mit Na2C03, 
ferner ein Gemisch aus dem Na-Salz des Alanins, dem Na-Salz des Glykokolls, dem 
Na-Salz der Aminodipropionsaure u. dem Na-Salz der Aminodiessigsaure. (F. P. 
738 747 vom 17/6. 1932, ausg. 29/12. 1932. D . Prior. 20/6. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Geicinnung ron Kohlensiiure 
aus schwefelfreien Gasgemischen. Die Gasgemische werden mit Fil. gewaschen, die 
neben sauren organ. Substanzen bas. Yerbb. der Alkali- oder Erdalkalimetalle enthalten.
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Die Waschfl. zirkuliert in geschlossenem Kreislauf durch dio Wascli- u. Regenerations- 
app. Gccignetc sauro organ. Substanzen sind Aminosauren oder dereń Gemische mit 
Iminosauren, ferner Plienolo odor Aminosulfosiiuren. Die Behandlung der Gase erfolgt 
in dor Warme, jedoch soli die Temp. 90° nicht iibersteigen. Durch Kochen der Waschfl. 
wird dio aufgenommeno C02 wieder ausgetrieben. In  den Beispielen wird dio Ver- 
wendung des Na-Salzes des Glykokolls, eines Gemisches yon 4-Nitroresorcin mit NaOH, 
eines Alkalisalzes der Aeetoanthranilsaure, eines Gemisches des Na-Salzes des Alanins u. 
des K-Salzes des Glykokolls sowie eines Gemisches des Na-Salzes des Alanins mit 
dem Na-Salz der Aminodipropionsaure sowie mit dem Na-Salz des Glykokolls u. dem 
Na-Snlz dor Iminodiessigsaure beschrieben. (F. P. 738 814 voin 18/6. 1932, ausg. 
30/12.1932. D. Prior. 20/6. 1931.) D r e w s .

Anciens fltablissements Mille-Pourcel-Velut, Frankrcich, Hersldlung von durch- 
sichtigem Eis. Dio Gefriergeschwindigkeit wird wahrend des ganzen Vorganges dadurch 
konstant gehalten, daB man die Temp. der Gefriersole progressiv in einem der Eisbldg. 
entspreehenden MaBo orniodrigt. Gegebonenfalls wird zuvor gereinigtes W. benutzt. 
(F. P. 740 418 vom 23/7. 1932, ausg. 26/1. 1933.) D r e w s .

Ralph SummerJield Ferguson, Baltimore, Heizen mit Chemikalien. Um in 
Heizvorr., in denen Chemikalien unter dem EinfluB von Luft krystallisieren u. dereń 
Krystallisationswarmc z. B. fiir therapeut. Zwecke benutzt werden soli, eine gleich- 
miiBigo Rk. u. guto Warmenutzung zu erzielen, ist ein Ventil vorgesehen, das von Hand 
geóffnet werden kann, um Luft zuzufuhren u. sich dann automat, durch eine Fedor 
wieder sclilieBt. Es dient zugleicli ais Sicherheitsyentil bei dureh tjberhitzung auf- 
tretendem t)berdruck. Ais Heizmittel dient z. B. Natriumacetat mit 6%  W. (E. P. 
375 521 vom 5/6. 1931, ausg. 21/7. 1932.) H o r n .

Silica Gel Corp., Baltimore, Verfahren zur Hersldlung kalalytisch wirkender
Kórjter. Ein anorgan. Trager, z. B. Kieselsdurehydrogel, wird mit katalyt. wirkenden 
Stoffen vou wenigstons zwei yersehiedenen Verbb. beladen. Der Trager wird mit 
einer Lsg. eines reagierenden Stoffes in einer Konz. yon mehr ais 0,25 Gew.-% behandelt, 
z. B. mit einer Hydroxylverb., sodann mit einer Lsg. eines Metallsalzes ztisammen- 
gebraeht, wobei die Lsg. des Metallsalzes in t)bersehuB vorhanden sein soli, u. sodann 
gotrocknet. Die Abscheidung der katalyt. wirkenden Stoffe soli in Form von Ringen 
oder Streifen entstehen, die aus mehreren Verbb., z. B. aus Verbb. des gleichen Metalles 
in yersehiedenen Wertigkeitsstufen bestehen. Ais katalyt. wirkender Stoff wird z. B. 
Vanadium benutzt. (E. P. 380 486 vom 16/6. 1931, ausg. 13/10. 1932. A. Prior.
17/6. 1930.) H o r n .

Państwowa Fabryka Związków Azotowych, Chorzów, Eisenoxyd fur katalytisclie 
Zwccke. Fe wird in verd. HNO, zu Ferronitrat gel. u. bei 60° mit NH3 gefallt. Man 
erhalt einen kórnigen Nd. des Oxyds, der mit Chromat, KOH, Ton u. dgl. yermischt 
wird. Der Katalysator wird hauptsachlich zur katalyt. //2-Herst. aus CO u. H aO ver- 
wendet. (Poln. P. 15 667 vom 15/1. 1929, ausg. 20/4. 1932.) Sc h ó n f e l d .

Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach, Polen, Ilerstdluiuj 
cincs aktiien Eiscrwxyds mit Zusatz von Chromozyd, das ais Akthator bei der Wassergas- 
katalysc diencn soli. Die Dichromat enthaltende Lsg. des Ferrosalzes wird mit einer 
Base gefallt u. das Fe(OH);, wird mittels Luft zu FesO, oxj'diert. Man kann den Fe30_,- 
Nd. mit Dichromatlsg. zu einer Pastę yerreiben. (Poln. P. 15 698 yom 25/2. 1930, 
ausg. 20/4. 1932.) ___________________  S c h ó n f e l d .

Edward B. Masted, Catalysis and its industrial applications. London: Churchill 1933. (542 S.)
S“. 36 s. net.

U L  Elektrotechnik.

L. E. Barbrow und J. Franklin Meyer, Charakterislikgleichungcn eon Wolfram- 
drahtlampen mit Yakuum utul Gasfullung. Vff. teilen fur die ąuadrat. Gleichung der 
Charakteristik von Vakuum- u. gasgefullten Gliihlampen neue Konstanten fiir drei 
Stnfen einer n, Wirksamkeit yon 10, 12,5 u. 16 Lumen/Watt mit u. geben Tabellen 
fiir die Charakteristikbeziehungen unter yersehiedenen Bedingungen. (Bur. Stan- 
dards J. Res. 9. 721—32. Dez. 1932. Washington.) R. K. Mu l l e r .

Rheinische Draht- und Kabelwerke Ges. m. b.H., Kóln-Riehl, Uberzuge aus 
Harzkorpcrn zum Schułz des Bleimanleh von Kabdn. Die Harzmasse wird unter Druck 
in h. u. piast. Zustande aufgetragen, gegebenenfalls unter Zusatz yon Kreide, Kaolin,
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Textilfasern u. dgl. Im  lotzteren Falle empfiehlt es sich, eine Mittelschicht aus leiclit 
schm. mexikan. Asphalt aufzutragen. (Poln. P. 15 602 vom 20/3. 1930, ausg. 15/4.1932.
D. Prior. 24/4. 1929. 15/2. 1930.) Sc h o n f e l d .

Elsę Pollak und Philipp Blirger, Berlin, Depolarisator fiir galmnische Primiir- 
oder Sekundarelcmente mit neutralem oder alkal. Elektrolyt, welchem Verbb. oder Ge
mische der Verbb. der seltenen Erden oder der Metalle der Titangruppe zugesetzt sind, 
dad. gek., daJB der Zusatz weniger ais 5% des depolarisicrenden Stoffos betriigt. — 
Die Wrkg. des Zusatzes ist eine katalyt. Durch die Bemessung des Zusatzes mit weniger 
ais 5% wird eine Erhóliung der EK. ohne Verringerung der Gcsamtkapazitat erreicht. 
Ais depolarisierender Stoff ist Braunstein ublich, an seiner Stelle konnen aber auch 
andere Oxyde, z. B. Kupfer-, Eisen-, Nickel-, Cadmium- oder Bleioxyd angewendet 
werden. Der Zusatz kann aus Ceroxyd oder anderen unl. Vcrbb. des Cers sowie der 
Elemente der Titangruppe, des Zirkoniums, des Thoriums u. der seltenen Erden oder 
Gemischen derselben bestehen. Die Gemische, aus denen die gebriiuchlichcn Gliih- 
strumpfe bestehen, haben sich ais besonders wirksam erwiesen. (D. R. P. 570 939 
KI. 21 b vom 10/8. 1929, ausg. 22/2. 1933.) H e in r ic h s .

Egyesiilt Izzólampa es Villamossagi r. t., Ujpest, Akthńeren der Kathode in 
Enlladungsróhren mittels mctallischem Barium, dad. gek., daB man in das BaO ent- 
haltende GefaB iVa-Dampfe einleitet, u. unterdessen das GefaB auf die Ked.-Temp. des 
BaO erhitzt. (Ung. P. 104 887 vom 24/1. 1930, ausg. 16/1. 1933.) G. K o n ig .

Radio-Rohren-Laboratorium Dr. Nickel G. m. b. H., Berlin-Marienfelde, Ver- 
fahren zum Herstellen eines Entladungsgefafles unter Benutzung eines Geitersloffes, dad. 
gek., daB ais Werkstoff fiir die k. Elektroden eine Legierung eines leicht yerdampf- 
baren, ais Getter wirkenden Metalls mit einem Metali yon hohem Sclimelzpunkt u. 
geringer Verdampfbarkeit benutzt wird u. die Elektroden nach dem Einbau in die llóhre 
im Vakuum so hoch erhitzt werden, daB der Getterstoff aus der Legierung heraus yer
dampft wird. — Durch das Verf. wird die besondere Anbringung des Getterstoffes er- 
spart; das wahrend der Yerarbeitung vor den Einww. der Atmosphare geschiitzto 
Leiehtmetall ist durch die Wahl der Legierung u. die Form der Elektrodo bereits dosiert. 
Durch die Wahl der Legierung sowie der Dauer u. der Temp. des Gliihens konnen die 
Starkę der Verdampfung u. dereń Wrkgg. beeinfluBt werden; insbesondere ist die ent- 
gaste Elektrode infolge ihrer Porositiit geeignet, ais eine Art Schwamm zur Regelung 
des Drucks in dem EntladungsgefaB zu dienen. Geeignet sind z. B. Legierungen aus 
Fe u. Cu, aus Ni u. Sn oder aus Cu u. Sn. (D. R. P. 569 970 KI. 21 g yom 18/3. 1927, 
ausg. 10/2. 1933.) H e in r ic h s .

Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin (Er- 
finder: Georg Gaidies, Berlin-Pankow), Elektrische Leuchtrohre mit Gliihelektroden 
und Metalldampffiillung, etwa Natrium- oder Cadmiumdampffullung, bei welchcr die 
Stromeinfuhrungsstellen gegeniiber dem die Entladung fiihrenden Rohrteil abgesehirmt 
sind, dad. gek., daB hinter den Gliihelektroden u. in kurzem Abstand yor aus gewóhn- 
liehem Bleiglas bestehenden EinschmelzftiBen diinne, bis zur GefaBinnenwandung 
rcichende Scheiben aus hitzebestandigem Stoff, etwa Glimmer, angeordnet sind. — 
Durch diese Scheiben wird der Innenraum des GlasgefaBes hinter der Gasentladungs- 
siiule abgeschlossen u. gleichzeitig der Metalldampf am Zutritt zu den Bleiglas- 
einschmelzfuBen gehindert, so daB letztere durch den Metalldampf nicht zerstort werden 
konnen, obgleieh sie aus gewohnlichem Bleiglas bestehen. (D. R. P. 569 422 KI. 21f 
vom 14/10. 1930, ausg. 2/2. 1933.) H e in r ic h s .

G. R. Thoraeus, Stockholm, Filier fiir primdre Rćmtgenstrahlen. Die Anordnung 
ermoghcht ein erhóhtes prozentuelles Durchdringungsyermógen fiir die primaren 
Strahlungen. Sie besteht aus drei oder mehreren Teilfiltern mit yerschiedenem Filter- 
yermogen. Die Teilfilter sind so angeordnet, daB das der Strahlungsąuelle am niichsten 
liegende Teilfilter (Hauptteil) das groBte Filtervermógen aufweist, wahrend die iibrigen 
in der Strahlungsrichtung folgenden Filter ein allmahlich abnehmendes Filtervermogen 
zeigen. Das Hauptfilter enthalt einen oder mehrere Grundstoffe mit hóherer Ordnungs- 
zahl ais das Zn (30), z. B. Sn oder Ag. Entsprechend einer Ausfiihrungsform besteht 
das zusammengesetzte Filter aus einem Primarteil Sn, einem Sekundarteil Cu u. einem 
Tertiarteil Al. Nach einer anderen Ausfiihrungsform besteht das Filter aus einem 
Primarteil Ag, einem Sekundarteil Fe u. einem Tertiarteil Mg. Dio Dicke des Filters 
betriigt bei Verwendung yon Sn 0,4 mm, bei Cu 0,25 mm u. boi Al 1,00 mm. Ein solehes 
Filter ist zwar bzgl. seines Filteryermogens aquivalent einem Filter aus 3 mm Cu u.



1 mm Al, ergibt aber eine doppelt so starkę Stralilungsintensitat mit entsprechender 
Abkiirzung der Strahlungsdauer. (Schwed. P. 70 914 Yom 27/8. 1928, ausg. 7/1.
1931.) D r e w s .

Siemens & Halske A.-G., Berlin (Erfinder: T. Reiter und D. Gabor), Behandeln
von lebenden Zelłen mit Lichtstralilen. Man verwcndet eine Metalldampflampe, die mit 
groBer Intensitat Strahlen von einem Spektralgebiet von 320 bis 260 mu aussendet in 
Kombination mit einem Filter, durch das Strahlen mit einer unter 320 m/i liegenden 
Wellenlange zuriiekgehalten werden. Ais Filter konnen die folgenden Fil. bzw. wasser- 
haltige oder alkoh. Lsgg. dienen: Aceton, Cyclohexanon, Harnsauro, Uranin, Methyl- 
orange I I I ,  saures Griin, Methylviolett, Dahlia, Ni-Nitrat. Ni- oder Pb-haltiges Glas 
kann ebenfalls Yerwendung finden. Zur Isolierung des wirksamen Strahlengebietes 
von 330 bis 360 m/i eignen sich besonders Kombinationen von Methylorange I I I  mit 
violettem Glas, z. B. Co-Glas, oder mit Methylyiolett in wss. bzw. alkoh. Lsg. Dio 
genannten Filterstoffe konnen auch zum Farben von Gelatine oder von Cellonfiltern 
bcnutzt werden. Zur Verwendung in der Metalldampflampe eignen sich folgende 
Metalle: K, Na, Ca, Mg, Ti, Zr, La. Besonders eignen sich jedoch Zn, Cd, Hg, Co u. Ni. 
Dio Metalle werden zweckmaBig in Form von leicht schm. Legierungen benutzt. In- 
folge der die Zellteilung fórdernden Wrkg. der Strahlen finden diese zur Beeinflussung 
des Pflanzenwachstums Verwendung. Sie eignen sich aber auch zur Behandlung von 
bosartigen Geschwulsten. (Schwed. P. 71104 vom 25/8. 1928, ausg. 10/2. 1931.
D. Prior. 6/9. 1927 u. 16/2. 1928.) D r e w s .

IV. Wasser. Abwasser.

R. Danet, Ein Sonderfall der Nitritbildung im Speisewasser. In  nitrathaltigem 
W. werden beim Kochen in Beriihrung mit Zinn, rascher in Ggw. von Chloriden, nach- 
weisbare Mengen Nitrit gebildet. (J. Pharmac. Chim. [8] 17. (125). 83—84. 16/1.
1933.) _ Ma n z .

W. L. Mallmann und William Cary jr., Studium der bakteriologischen Methoden 
fiir  die Priifung und der Miitel fur die Entkeimung des Wasse?'s mit Chlor. Yortrag. 
Proben von Schwimmbeckenwasser, die wahrend der Benutzung entnommen u. un- 
mittelbar ansclilieBend untersucht wurden, zeigten nach dem im allgemeinen parallel 
yerlaufenden Coli- bzw. Streptokokkenindex auch bei einem Geh. von 0,2—0,5 mg/l 
freiem Cl eine starkere baktericllc Verunreinigung gegeniiber den gleichzeitig ent- 
nommenen, bei spaterer Unters. ais steril befundenen Proben. Der hohere Keimgeh. 
yorschwand nach Benutzung bei Chlorung innerhalb 10 Min., langsamer bei alkal. W. 
(Ph =  8) u. bei Chloraminbehandlung. Bei der Entnahme der Proben fiir die bakterio
log. Unters. soli sofort ein Zusatz von Natriumthiosulfat erfolgen. (Amer. J . publ. 
Health Nation’s Health 23. 35— 44. Jan. 1933. Michigan, State College.) M a n z .

W. M. Veitch, Eine ungewóhnliche Abwasserreinigungsanlage. Der UberschuB- 
floekenschlamm wird mit dem Klarschlamm auf einer Absiebanlago gcsammelt, in 
Schraubenpressen von 87 auf 75°/0 W. entwassert u. yerbrannt. (Amer. City 48. Nr. 2. 
54—56. Febr. 1933. London, Ontario.) M a n z .

Franz Fries, Die Abhangigkeil der Schlammfaulung von der Temperatur. Bei der 
Methangarung kommt es nur auf die Faulraumtemp. an; die Umwalzung des Faulraum- 
inhaltes durch mechan. Mittel hatte auf die Gasbldg. keinen EinfluB. (Gesundhcitsing.
56. 55—57. 4/2. 1933. Essen, Ruhrverband.) M a n z .

B. A. Southgate, Die Wirkung einiger Koksofenabwdsserbestandteik auf die 
Schnelligkeit der Abwasserzcrsetzung. Phenol, p-Kresol u. die Teersiiuren aus den Ab- 
laugen der Ammoniakdest.-Kolonnen hindern bis zu Konzz. von 13 g je cbm die biolog. 
Oxydation organ. Stoffe nicht u. werden am so rascher abgebaut, jo mehr Abwasser 
zugemischt wird. Dagegen wird der Abbau der Cyanide aus dem Abwasser der Gas- 
reiniger durch Zumischimg von Abwasser nicht beeinfluBt; die Cyanide hemmen in 
Mengen von 0,1 bis 1,0 g je cbm die biolog. Reinigung, obwohl eine weit hohere Agar- 
Keimzahl ermittelt wird. (J. Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. Transact. 1— 4. 13/1.
1933.) M a n z .

Frank Charles Happold und Arthur Key, Die bakteriologische Reinigung der 
Gaswerlcsabwasser. Die Wirkung der Abwasser auf die Bakterienflora von Abwasser. 
(Vgl. C. 1931. I I . 3501.) Gaswasser hat vermutlich zufolge der stark alkal. Rk. eine 
ziemlich starkę baktericide Wrkg. auf alle Abwasserkeime; daher ist die Keimzahl
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im AbfluB erheblich geringer, nur die Zahl derjenigen Keiinc, wolche cinc positivo 
Oxydaserk. ergeben u. dio Oxydation des Brenzeatechins katalysicren, ist erhóht. Aus 
dem AbfluB der Tropfkórper inCoventry konnte ein gramnegativer, einwertige Phenóle 
abbauender Vibrio isoliert werden. (J. of Hyg. 32. 573— 80. 1932. Leeds, Univ.) Manz.

C. E. Skinner und A. H. Baskin, Lactose fermentierende Anaerobier im Boden und 
ihre Beziehung zur hygienischen Wasseruntersuchmig. Clostridium welchii wurde in 
groBer Zahl in verschiedenen Boden festgestellt, das Vork. Lactose fermentierender 
Keime im W. ist kein Zeiehen fakaler Verunreinigung. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 
29. 551—54. 1932. Univ. of Minnesota.) M anz.

H. Bach, Kohlenstoffbestimmung in Abwdssern und im Kldrschlamm. Durch nasso 
Verbrennung mit Cr03 u. H 2S04 nach W h it e  u. H o lb e n  laBt sich der Gesamtkohlen- 
stoff in der Trockensubstanz von Klarschlamm u. im Abwasser nach Eindampfen 
einer passenden Abwassermenge im Zersetzungskolben bei gleichzeitiger Ermittlung 
des Carbonatkohlenstoffs mit HC1 in der Kalte mit befriedigender Genauigkeit be- 
stimmen. Ausfiihrliche Verf.-Vorschriften. (Z. analyt. Chem. 91. 259—63. 1933. Essen,

Soc. de Condensation et d’Applications Mścaniques, Frankreich, Verfahrm 
zur Herstdlung von destillierlem Wasser, wobei die Warme des yerdampften W. zum 
Erwarmen u. Verdampfen weiterer W.-Mengen benutzt wird. Zwei Abb. erlautern 
den Gang des Vcrf. (F. P. 740 485 vom 26/7. 1932, ausg. .26/1. 1933.) M. F. Mu.

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
flnlfernung von freiem Chlor aus chlorhaltigem Materiał, insbesondere aus chlorhaltigem 
W., durch Einw. von akt. Kohle, die durch Behandlung mit W.-Dampf bei 800— 1000° 
aktmert worden ist. (E. P. 385 455 vom 26/1. 1932. ausg. 19/1. 1933. D. Prior.

Anton Schirmer, Wien, Verfahren und Yorrichtung zur Verhutung und Loslosung 
von Inkrustationen bei Behdltern, insbesondere. Dampfkesseln u. dgl. auf elektr. Wege, 
wobei zwischen die ais Kathode geschaltete Behalterwandung u. eine von der Be- 
halterfl. urnspiilte Elektrodę eine Stromąuelle gelegt wird. Das Verf. ist dad. gek., 
daB ein nennenswertes Entweichen von gasfórmigen Zersetzungsprodd. hintangehalten 
wird u. bei Entstehung einer Verb. zwischen den Behalterwandungen u. der Innenelektrodo 
iiber einen SchlieBungskreis Pcrioden der Polarisation u. Depolarisation miteinander 
abwechseln, um die Inkrustationen durch die elcktrochem. Wrkgg. des Polarisations- 
stromes von der Behalterwandung zu losen. Dazu weitere Unteranspriiche das Verf. 
u. die Vorr. betreffend. (Oe. P. 131390 vom 9/3. 1931, ausg. 25/1. 1933.) M. F. Mu.

Charles H. Lewis, Harpster, iibert. von: 01iver M. Urbain, Columbus, V. St. A., 
Reinigung von Abwdssern. Die in Kloakenabwdssern enthaltenen Aldehyde oder Ketone 
werden in Ggw. von NH3 oder NH4-Salzen durch Zusatz von NH2■ oder dessen 
organ. Deriw. (Phenyl-, Tolyl-, p-Nitrophenyl-, Naphihylhydrazin) ais Hydrazone aus- 
gcfallt. (A. P. 1892 972 vom 12/10. 1931, ausg. 3/1. 1933.) N o u v e l .

Dorr Co., Inc., New York, iibert. von: Renville S. Rankin, Hastings upon 
Hudson, Aufarbeitung von Abwasserschlamm. Der wasserhaltige Schlamm wird in 
einem geschlossenen Kocher erhitzt, wobei brennbare Gase entweichen, die zum Be- 
heizen des Verasehungsapp. dienen. Darauf wird der Schlamm durch Filterpressen 
geleitet; der Filterkuchen wird zerkleinert u. im Yeraschungsapp. verbrannt. Die 
Verbrennungswarme wird zum Beheizen des Kochers benutzt. (A. P. 1892 681 vom
27/9. 1930, ausg. 3/1. 1933.) M. F. M u l l e r .

Dorr Co., Inc., New York, ubert. von: Clarence E. Keefer und Frank
C. Wachter, Baltimore, Behandlung von Abwasserschlamm. Um den Schlamm inert 
u. geruchlos zu machen, wird dieser der Einw. von anaeroben Bakterien unterworfen. 
Mehrere Abbildungen erlautern die Vorr. (A. P. 1892 688 vom 9/6. 1931, ausg. 3/1.
1933.) M. F. M u l le r .

Aleksander Dłuski, Polen, Beseitigung des Oeruchs von Aborten, Kanalen u. dgl. 
Man verwendet eine FeS04, HoS04 u. Holzessig enthaltende Lsg. zur Bindung des bei 
der EiweiBfaulnis entwickelten H„S u. NH3. (Poln. P. 15 703 vom 19/4. 1929, ausg. 
25/4. 1932.) ' S c h o n fe ld .

John ClouRh Thresh and others, The esamination of waters and water supplies. 4th cd. rev. 
and oni. London: Churchill 1933. (842 S.) S°. 42 s. net.

Emschergenossenschaft.) M a n z .

26/1. 1931.) M. F. M u l l e r .
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V. Anorganische Industrie.
Giacomo Fauser, Die Enlwiclcbing der Slickstoffindustric. (Vgl. C. 1933. I. 288, 

652. 1G6G.) Vf. bcspricht die noueren Methoden der H2- u. N2-Darst„ der NH3-Synthese, 
der Uńiwandlung des NH3 in Diingemittel u. der Fabrikation von NH4N03 u. hochkonz. 
HN03. Die H 2-Darst. nach dem Wassergasverf. laBt sich bei Anwendung eines Druekes 
von 20 at erheblich wirtschaftlicher gestalten. (G. Chim. ind. appl. 14. 615—21. Dez.
1932.) R. K. Mu l l e r .

— , Die Talkum- Yorkommen in Ariege. (Rev. gen. Matieres piast. 9. 3—5. Jan.
1933.) Sc h e if e l e .

U. S. Bureau of Standards, Die Basenauslauschfahigkeiten von Tonen. Da dio
Basenauslauschfahigkeit ein charakterist. Merkmal einer 7'owsorte ist, wird diese von
25 Probcn verseliiedener Herkunft untersuciit. Dio amerikan. Kaoline verhalton sioli 
mit Ausnnhmo der aus Florida stammendcn sehr ahnlich den ehina elays aus England 
u. liaben kleino Basenaustauschfahigkeit, wahrend die Floridakaoline ebenso wie die 
hall elays, dio aus Kentucky, Tennessee bzw. England stammten, hohe Basenaustausch- 
fiihigkeit haben. (J. Franklin Inst. 315. 104. Jan. 1933. U. S. Bureau of Stand.) L. Eng.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Geioinnung von Schwefel. Zu
D. R. P. 564499; C. 1933. I. 990 ist nachzutragen, daB die Fl.-Saule durch Einfiihrung 
von W.-Dampf orhitzt wird, u. zwar entgegen der Fl. Eine zur Durchfiihrung des 
Verf. geeignete Vorr. wird nalier beschrieben. (F. P. 739 989 vom 15/7. 1932, ausg. 
19/1. 1933. D. Prior. 17/7. 1931 u. 22/8. 1931.) D rew s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Stroh, Ludwigs- 
hafen a. Rh.), Hersłellung von Hyposulfilcn mittels Fe, dad. gek., daB man vor, wahrend 
oder nach dor Red. von S02 oder Bisulfiten mittels Fe Schwermetalle der 2. Gruppe 
des period. Systems oder ihro Verbb. zusetzt. (D. R. P. 569 944 KI. 12 i vom 3/1. 
1932, ausg. 9/2. 1933.) . D r e w s .

N. V. de Bataafsche Petroleum Mij., Holland, Gewinnung von Ammoniumsalzen, 
z. B. Ammoniumsulfat. Das NH3 u. die Saure, z. B. H2S04, werden in einen unter 
Vakuum stehenden Belnilter geleitet. Man arbeitet z. B. in den iiblichen Sattigern. 
Durch die beschriebene Arbeitsweise soli die GróBe der Salzkrystalle erhćiht u. die 
Korrosion der App. vermindert werden. (F. P. 739 828 vom 8/7. 1932, ausg. 17/1. 1933. 
A. Prior. 8/7. 1931.) D r e w s .

B. R. F. Kjellgren, Cleyeland, Sublimicren von Ammoniumsulfat und anderen 
Ammoniumsalzen, wie Ammoniumalaun. Die Sublimation wird in Ggw. eines oder 
mehrerer solcher Gase durchgefiihrt, die dio durch die Dissoziation u. Osydation des 
NH3 bei erhóhter Temp. nuftretenden Verluste vermindern konnen. Diese Gase be- 
stehen im wesentliehen aus X 2, der weder O., noch andere oxydierende Gase enthalten 
darf, oder aus einer gasformigen Siiure, dereń NHj-Salz mit geringem NH3-Verlust 
sublimiert, z. B. HC1, SO... Das Verf. eignet sich ferncr zur Gewinnung von AL(SOa)3 
bzw. -flZ203 aus tonerdehaltigen Stoffen. Das tonerdehaltige Ausgangsmaterial wird 
mit (NR,)2S04 sulfatisiert. Zu dem erhaltenen A12(S04)3 setzt man zwecks Bldg. von 
XH4-Alaun (NH4)2S04 hinzu. Der NH4-Alaun wird durch Erhitzen in A12(S04)3 bzw. 
A1203 u . (NH4)2SÓ4 zerlegt, wobei letzteres absublimiert. AuBer der Sulfatisierung 
erfolgt die Sublimation des (NH4)2S04 selbst in Gg^v. der oben genannten Gase. Eine 
Ausfiihrungsform des Verf. besteht darin, daB man das (NH4)2S04 bzw. den NH4- 
Alaun mit A120 3 bzw. mit Al(OH)3 vermiseht u. sodann in einer Atmosphare von N. 
erhitzt. Falls der XH 3-Geh. des (NH4)2S04 bzw. des XH4-Alaunes in Form von NH4- 
Salzen gewonnen werden soli, wird die Erliitzung des Gemisehes von (KH4)2S04 bzw. 
von NH4-Alaun mit A120 3 bzw. Al(OH)3 so durchgefuhrt, daB man uber die erhitzte M. 
eine gasfórmige Saure, z. B. S02, leitet, dereń NH4-Salz mit geringen XH3-Verlusten 
sublimiert. (Schwed. P. 71142 vom 27/6. 1925, ausg. 17/2. 1931. A. Prior. 23/8. 
1924.) D re w s .

Mathieson Alkali Works, New York, iibert. von: Elam C. Curtis, Niagara 
Falls, Gewinmmg ton Argon wid Neon ais Nebenprodukte bei der Ammoniaksyntliese. 
Nach der Abtrennung des NH3 wird der H : der Restgase mit Cl. in HC1 ubergefiilirt; 
letztere wird abgetrennt, wahrend die restlichen Gase zwecks Yerflussigung des N. 
u. Ar gekulilt werden. Nachdem das Ne abgetrennt ist, unterwirft man das Gemiscb 
von N., u. Ar der fraktionierten Dest. Die bei diesem Yerf. gewonnene HC1 kann ge-
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gebenenfalls mit dem zuvor abgctrennten NH;, zu NH4C1 umgcsetzt werden. (A. P. 
1892186 vom 7/11. 1930, ausg. 27/12. 1932.) D r e w s .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo (Erfindcr: Antonius Eoss, 
Olaf Jensen und Odd Herbert Lunde), Verarbeiien von Phosphaten. Die Pbosphato 
werden in HN03 gol., wahrend der Kalk ais Doppelsalz ausgefallt wird. Die Fallung 
erfolgt z. B. durch Zusatz von NH4N03 ais Doppelsalz von Ca(N03)2 u. NH4N03. Statt 
das fertige NH4N03 zuzusetzen, kann man auch NH3 u. HN03 getrennt einfiihren, 
wobei durch die Rk.-Warmo ein Teil des W. yerdampft wird. Die HN03 wird zweck- 
niaBig im UberscliuB angewendet. Zur Eallung des Kalkcs kann auch Carbamid be- 
nutzt werden. — Weitere Ausfiihrungsformen des Verf. werden beschrieben. (F. P. 
738 210 vom 6/6. 1932, ausg. 22/12. 1932. N. Priorr. 21/11. 1931 u. 12/5.
1932.) D r e w s .

Victor Chemical Works, V. St. A., Oewinnung von Phosphor. Bei der Gewinnung 
von P in Hochofen halt man die Charge wahrend der Yerbrennung der brennbaren 
Bestandteile in kompaktem Zustand. Um die Charge kompakt zu halten, erteilt man 
ihr von Zeit zu Zeit innerhalb des Ofens eine schnelle Abwartsbewegung. Wahrend 
der Verbrennung der brennbaren Bestandteile soli die Charge allerdings unbeweglicli 
bleiben. Um die schnelle Abwiirtsbewegung der Charge zu bewirken, wird das Blasen 
des Ofens vermindert oder unterbrochen. Durch dieses Verf. soli die sonst auftretcnde 
starkę Staubbldg. vermindert werden. (F. P. 739 712 vom 6/7. 1932, ausg. 16/1. 1933. 
A. Prior. 11/7. 1931.) D r e w s .

Państwowa Fabryka Związków Azotowych, Polen, Gewinnung von Phosphor 
bzw. dessen Sauerstoffoerbindungen. Der Ofen wird nach u. nach mit zwei oder mehreren 
Yerschiedenen Gemischen der Ausgangsstoffe beschickt, die man nacheinander ein- 
fiihrt u. die so zusammengesetzt sind, daB sie die in der folgenden Pliase auftretende 
Rk. erleichtern bzw. beschleunigen. In der ersten Phase erhalt der Ofen z. B. eine 
Bescliickung von Phosphaten, tonhaltigen Stoffen u. Koks. Der bei der Red. entstandeno 
P sowie die fliichtigen P-Verbb. entweichen, wahrend Eerrophosphor u. schmelzbarer 
Zcment sich am Boden des Ofens absetzen. Sobald diese im Ofen befindliche fl. M. 
das erforderliche Vol. erreicht liat, wird der Ofen mit einer Charge von tonerdehaltigen 
Stoffen, tonhaltigom Kalkstein oder Kalk sowie mit Fe oder dessen Verbb. beschickt. 
In der zweiten, sich bei erhohter Temp. abspielcnden Phase wird der restliche P aus- 
getrieben, wahrend sieli Sehmelzzement u. Ferrophosphor bilden. (F. P. 738 593 vom 
14/6. 1932, ausg. 27/12. 1932. Poln. Prior. 29/9. 1931.) D r e w s .

Bayerische Stickstoffwerke A.G., Berlin, Ozydieren von Phosphor. Bei zwischen 
100 u. 300° liegenden Tempp. u. bei Drucken bis zu 600 at laBt man P auf Alkali oder 
Erdalkalihydroxyde in wss. Lsg. oder Suspension einwirken. Die Herst. von Phos- 
pliaten, Phosphitcn u. H 3P04 ist naher beschrieben. (F. P. 737 080 vom 13/5. 1932, 
ausg. 6/12. 1932.) D r e w s .

Edouard Urbain, Frankreich, Ozydieren von Phosphor. Dem zur Oxydation ver- 
wendeten W.-Dampf setzt man geringe Mengen von CO oder CO., zu. Das Verf. wird 
bei Tempp. von ca. 600° durchgefiihrt. Weisen die zur Oxydation gelangenden Gase 
eine liohere Temp. auf, so wird sie durch Einfiihrung von fl. W. auf die erwahnte Hohe 
gebracht. Die hierbei auftretende heftige Entw. von W.-Dampf im Ofen bewirkt iiber- 
raschenderweise eine Entstaubung der Gase. Der Staub wird zum groBen Teil in der 
oberen Schicht der Charge zuriickgehalten. (F. P. 740 729 vom 29/10. 1931, ausg. 
31/1. 1933.) D r e w s .

Norristown Magnesia Asbestos Co., Norristown, iibert. von: Grant V. Wilson, 
Chicago, V. St. A., Versand von Magnesiumsilicaten. Zwecks Erleichterung des Ver- 
sandes werden die meist in sehr voluminosem Zustand befindlichen Magnesiumsilicate 
auf einen Feuchtigkeitsgeh. von 1 bis 2,5% herunter getrocknet u. dann unter bohem 
Druck zu Stiicken gepreBt. Am Yerbrauchsort werden die Stiicke gebroehen, wobei 
das Silicat die ursprunglicho Form wiedererlangt. (A. P. 1 894 250 vom 13/9. 1930, 
ausg. 10/1. 1933.) K u h l in g .

,,Salvis“ A.-G. fiir Nahrmittel und chemische Industrie, Osterreieh, Her- 
stellung von aktiver Kieselsdure. Zur Erhohung der Porositat wird die Rk.-M. wahrend 
der Herst. des Gels mit Faserstoffen in Mengen von 0,1—15 Gewichts-% vcrsetzt. 
Geeignete Faserstoffo sind Haaro, Baumwolle, Kunstseide, Seide o. dgl. Das Trocknen 
des Gels findet bei so niederen Tempp. statt, daB die Faserstoffe nicht carbonisiert werden 
bzw. nicht vollstiindig vcrbrennen. Wahrend oder nach der Trocknung laBt man einen 
Stroni w. Luft auf die M. einwirken, wodurch die vollstandige oder teilweise Ver-
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brennung der Fasorn bewirkt wird. Bcvor die Fasern zu dem Gel zugegeben werden, 
werden sie mit sd. W. behandelt. Es werden weitere Ausfuhrungsformen des Verf. 
besohrieben. (F. P. 737 316 vom 19/5. 1932, ausg. 9/12. 1932. D . Prior. 21/5.
1931.) D r e w s .

American Potash & Chemical Corp., Trona: Herstellung von icasserfreiem 
krystallinischem Bomx. Krystallwasser enthaltender Borax wird bis zum Schmelzen 
erhitzt. Man liiCt sodann unter Herbeifiihrung der Krystallisation in der geschm. M. 
erkalten. Gegebenenfalls wird das in der geschm. M. noch enthaltene W. wahrend 
des Ivrystallisationsvorganges abgetrieben. Die Erhitzung wird fortgesetzt, bis die M. 
eine Temp. von ca. 780° angenommen hat. Zu dem hydrat. Borax wird zweckmaGig 
eine geringe Menge eines Oxydationsmittels zugesetzt, z. B. NaN03. —  Es werden 
weitere Ausfuhrungsformen des Verf. bcschrieben. (E. P. 385217 vom 14/6. 1932, 
ausg. 12/1. 1933.) D r e w s .

General Carbonalpha Co., V. St. A., Behandlung von durch Zerselzung kohlenstoff- 
haltiger Oase erhaltener Kolile. Der noch in der Kohle enthaltene metali. Katalysator 
bzw. die metali. Verb. wird in eine dunlcel gefiirbte Verb. ubergefiihrt, so daB man 
eine Kohle von kraftiger u. gleichmaBiger Farbung erhalt. Hat man z. B. bei der Zers. 
der KW-stoffe ais Katalysator Fe-Oxyd benutzt, so enthalt das Endprod. das Fe ais 
Carbid. In  diesem Falle wird die Kohle mit Sauren, wie Tannin, Gallussaure oder 
mit Plienolen behandelt. Sollen die Carbide in einen blauen Farbstoff ubergefiihrt 
werden, so wird dio Kohle zuerst mit einer geringen Menge Saure u. danach mit Cya- 
niden u. einem Oxydationsmittel behandelt. (F. P. 740 274 vom 26/10. 1931, ausg. 
24/1. 1933.) ” D r e w s -

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius Beck, 
Oppau), Herstellung hochakliter Kohle durch Einw. von wasserfreicn Oxyden des P 
auf unverkohlte pflanzliehe Stoffe u. nachfolgendes AuBwaschen dea Rk.-Prod. 
(D. R. P. 570 590 KI. 12i vom 13/12. 1931, ausg. 17/2. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Niclcelcarbonyl. 
Die Einw. des CO oder dieses enthaltender Gase erfolgt unter Druck auf kompaktes 
metali. Ni oder dieses enthaltende Stoffe. Man arbeitet bei oberhalb 100° liegenden 
Tcmpp., yorzugsweise zwisehen 150 u. 350°. (F. P. 740 408 vom 23/7. 1932, ausg. 
26/1. 1933. D . Prior. 7/8. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erzeugung von Wasserstoff. 
CO enthaltende Gase werden mit Hilfe yon W.-Dampf in Ggw. von Ni u. Fe enthal- 
tenden Katalysatoren in H2 u. C02 enthaltende Gase ubergefiihrt. Der Ni-Geh. des 
Kontaktes betragt yorzugsweise 15—25%, kann jedoch bis zu 60% ansteigen. Man 
arbeitet am giinstigsten bei zwisehen 300 u. 350° liegenden Tempp. Ein geeigneter
Kontakt besteht aus Fe, Ni u. Cr. (F. P. 740 663 vom 2/8. 1932, ausg. 30/1. 1933.
D. Prior. 5/8. 1931.) D r e w s .

Johan Bertil Stalhane und Sven Christian Pyk, Stockholm, Alkalimetallelektro- 
łyse. Aus einer alkalimetallhaltigen Zinnlegierung, die durch Aufnahmo von elektrolyt. 
niedergeschlagenem Alkalimetall in Sn erhalten wurde, werden die reinen Metalle 
gewonnen, indem man die fl. Zinnlegierung in einem alkaliborathaltigen Bad ais Anodę 
schaltefc u. das Alkalimetall kathod. niederschlagt. Das Borat iiberschichtet man 
zweckmaGig mit einer Chloriddecke, in der die Kathode angeordnet ist. Der Herst.- 
ProzeB der alkalimetallhaltigen Sn-Legierung kann gleichzeitig mit ihrer Trennung 
yerbunden werden, indem man wie folgt yorgeht: In  einer Zelle, dereń Boden mit fl. 
Sn bedeckt ist, befindet sich eine Scheidewand, die teilweise in das Sn eintaucht. In  
der einen so entstehenden Abteilung wird das zu zersetzende Alkalimetallchlorid ein- 
geschmolzen u. die Anodę in diese Schmelze eingefiihrt. In  der anderen Abteilung 
wird das Sn, wie oben beschrieben, mit Borat u. Chlorid iiberschichtet. Nach E. P. 
383261 soli die Aufnahme des Alkalimetalls durch das Sn oder ein anderes geeignetes 
Metali, z. B. Pb oder Zn, dadureh begimstigt werden, daB man das Aufnahmemetall 
durch Einw. yon elektromagnet. Feldern bewegt. (E. PP. 383 260 u, 383 261 vom 
3/2. 1931, ausg. 8/12. 1932.' Schwed. Prior. 4/2. 1930.) Ge is z l e r .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b.H., Berlin (Erfinder: Jean d’Ans und 
Franz Busch, Berlin), Trennung der Alkalimetalle Kalium, Rubidium und Casium,
1. dad. gek., daB ihre Halogenide der fraktionierten Krystallisation unterworfen werden.
—  2. dad. gek., daB man das K  vom Rb—Cs-Gemisch trennt. — 3. dad. gek., daB 
das Verf. nach 1. auf die Trennung von Rb u. Cs Anwendung findet. (D. R. P. 570 591 
KI. 121 vom 18/10. 1931, ausg. 17/2. 1933.) D r e w s .
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Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Jean d’Ans und 
Franz Busch, Berlin), Trennung von Kalium, von casiumhaltigem Rubidium bzw. 
Rubidium von Cdsium, dad. gek., daB dereń durch W. nicht spaltbare Mg-Halogen- 
doppelverbb. einer fraktionierten Krystallisation unterworfen werden. (D. R. P. 
570 592 KI. 121 yom 18/10. 1931, ausg. 17/2. 1933.) D r e w s .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Jean d’Ans und 
Franz Busch, Berlin), Trennung isomorplier Salze, z. B. KC1 u. RbCl, wobei man 
sich ihrer Doppelsalze, z. B. K-Carnallit u. Rb-Carnallit, mit einer 11. gemeinsamen 
Komponentę, z. B. MgCU, bedient, von denen sich wenigstens eines, z. B. K-Carnallit, 
im Umwandlungsinterval"l befindet, 1. dad. gek., daB die fraktionierte Krystallisation 
mit zwei Kopfen durchgefuhrt wird, von denen schlieBlich der eine aus einem ein- 
fachen Salze, z. B. KC1, der andere aus dem Doppelsalz des leichter 1. einfachen Salzes, 
z. B. Rb-Carnallit, besteht, wahrend die sich anreichernde 1. Komponente des Doppel- 
salzes, z. B. MgCl2, die Trennungsreihe yerlaBt. — 2. dad. gek., daB die U. gemeinsame 
Komponente des Doppelsalzes in den mittleren Fraktionen angereichert u. dort ent- 
femt wird. — 2 weitere Anspriiche. (D. R. P. 570 593 KI. 121 vom 23/10. 1931, ausg. 
17/2. 1933.) D r e w s .

Ring Ges. chemischer Unternehmungen m. b. H., Seelze, Herstellung von 
Alkalihydroxyden bzw. Carbonaten mit Ililfe der komplexen Alkalifluoride, die unter 
Benutzung der im Verf. abfallenden Erdalkalifluoride u. dem Oxyd des komplese 
F-Verbb. liefernden Elementes aufgebaut werden, dad. gek., daB man durch an sich 
bekannte Behandlung der komplexen Alkalifluoride mit NH3 Alkalifluoride u. NH4F 
erzeugt, diese einfachen Fluoride, gegobenenfalls obne Abtrennung des gleichzeitig 
entstandenen Oxyds des komplexe Verbb. liefernden Elementes, mit Erdalkalioxyden 
oder -hydroxyden bzw. -carbonaten umsetzt u. das bei dieser Rk. freiwerdende NH3 
erneut zur Zers. der komplexen Fluoride benutzt. — Es ist nicht nur der Weg iiber die 
Alkalisilicofluoride gangbar, sondern auch der iiber andere komplexe Fluoride, wie 
B-, Ti- u. Zr-Fluorid. (D. R. P. 568 207 KI. 121 vom 9/4. 1926, ausg. 16/1. 1933.) Dr.

Soc. d’Etudes pour la Fabrication et 1’Emploi des Engrais Chimiaues, Frank- 
reich (Erfinder: Louis Hackspill, Antoine Rollet und Louis Andres), Herstellung 
ton Alkalisalzen aus den Chloriden. Das Alkalichlorid sowie das entaprechende NH4- 
Salz werden in die Mutterlauge einer vorhergehenden Durchfiihrung des Verf. in Ggw. 
von iibcrschiissigom freiem NH3 eingebracht, wobei das Alkalisalz ausfiillt. Sodann 
wird das uberschiissige NH3 ganz oder teilweise aus der Lsg. entfernt, so daB die ent- 
sprechende Menge des gebildeten NH4C1 ausfallt. Die Mutterlauge kehrt wieder in den 
Kreislauf zuriick. An Stelle des fertigen NH4-Salzes kann die Mutterlauge mit NH3 
u. der dem gewunschten Alkalisalz entsprechenden Saure versetzt werden. Zur Ge- 
winnung von K 2SO_, setzt man z. B. KC1 mit (NH4)2S04 um, wobei die Mutterlauge 
folgende Zus. aufweist: W.: 1000 kg; NH4C1: 370 kg; KC1: 20 kg; K ,S04: 100 kg; 
NH3: 80 kg. In  diese Lauge gibt man 150 kg KC1 u. 132 kg (NH4)2S04. Man erhitzt 
auf 50° u. fiihrt unter Ruhren 140 kg NH3 ein. Beim Abkuhlen auf 20° erhalt man 
175 kg K 2S04. Man entfernt aus der Lsg. 140 kg NH3 u. bringt auf eine Temp. von 
20°. Hierbei erhalt man 107 kg NH4C1. (F. P. 738425 vom 3/10. 1931, ausg. 26/12.
1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Gewinnung von Allcalicarbonaten. 
Zur Gewinnung von KHC03 wird KC1 mit W.-freier C02 in einem Gemisch von NH3 
u. W. umgesetzt. Es muB mindestens soyiel W. vorhanden sein, um die Verseifung 
des Carbamates zu Bicarbonat zu gewahrleisten. Man arbeitet zudem bei solchen 
Tempp., bei denen das K-Carbamat nicht mehr haltbar ist. — Beispiel: Ein Druck- 
behalter wird mit 800 1 fl. NH3, 200 1 W. u. 100 ,kg fein gepulvertem KC1 beschickt. 
Alsdann leitet man bei gewohnlicher Temp. unter Riihren 45 kg C02 ein. Nach Ver- 
lauf von 1 Stde. wird die Mutterlauge abgelassen, wahrend der Riickstand mit einem 
Gemisch von NH3 u. W. im Verhaltnis von 8 : 2 gewaschen wird. Durch Trocknen 
erhalt man 125 kg 80°/0ig. KHC03. Durch Konzentrieren der Mutterlauge fallen noch 
55 kg NH4C1 an. (F. P. 41520 vom 3/3. 1932, ausg. 28/1. 1933. D. Prior. 4/3. 1931. 
Zus. zu F. P. 721 307; C. 1932. II. 106.) D r e w s .

Alfred Mentzel, Deutschland, Gewinnung von Alkalicarbonat oder -liydrozyd nach 
Art des Leblanc-Prozesses. Ein Alkalisulfat-Kohlegemisch wird bei erhohter Temp. 
unter Einw. yon N2 in Cyanid ubergefiihrt. Lctzteres wird unter Gewinnung yon Alkali
carbonat oder -hydroxyd u. NH3 yerseift. Wesentłich fiir die Durchfiihrung des Verf. 
ist die Behandlung des Alkalisulfat-Kohlegemischcs vor der Cyanisierung mit einem
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Gemenge von C0o u. W.-Dampf. Das Rk.-Gemisch wird in agglomerierter Form be- 
nutzt. (F. P. 739 393 vom 2/7. 1932, ausg. 11/1. 1933. D. Prior. 15/7. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Alkalinilraten. 
Man gcht von Alkalinitrat u. NH3 enthaltenden Lsgg. aus, bringt in diese anorgan. 
Basen — ausgenommen NH3 — , entfernt das NH3 durch Erhitzen u./oder Durchleiten 
eines Luftstromes u. engt die Lsgg., gegebenenfalls nach Neutrahsation, ein. Geeignete 
Basen sind KOH, NaOH oder Na2C03. — Bcispiel: 10 t NaHC03, welches ca. 1% N» 
in Form yon NH3 enthalt, werden in 10 cbm einer 50%ig. NaN03-Lsg. eingeriihrt. 
Man neutralisiert mit 45%ig. HN03. Hierbei erhalt man 29 cbm einer Lsg., die 44 
bis 45 Gewichts-% NaN03 u. ca. 0,3% ammoniakal. N2 enthalt. Nach der Zugabe 
von 50 kg Na2C03 wird die Lauge im Verlauf von 0,5 Stde. in einem Duplexverdampfer 
auf %  des urspriinglichen Vol. eingeengt. Nunmehr enthalt die Lsg. ca. 1%  Na2C03 u.
0,005% ammoniakal. N2. Es wird wiederum mit HN03 neutralisiert u. eingeengt. 
(F. P. 740 443 vom 25/7. 1932, ausg. 26/1. 1933. D. Prior. 26/8. 1931 u. 9/4.
1932.) D r e w s .

JŚmile Paul Lanthier, Frankreich, Gewinnung von Natriumsulfat. Ais Ausgangs- 
materialien verwendet man NaCl u. S02. Die Sulfatisierung des NaCl erfolgt in Ggw. 
von Alkalisulfat, z. B. Na2S04. Letzteres wird entweder in Form von Laugen zugegeben 
oder auch in fester Form zusammen mit dem gleichzeitig zerkleinerten NaCl. Man 
arbeitet bei Tempp. unterlialb 400°. — Es handelt sich um ein abgeandertes Hargreaves- 
Verf. (F. P. 740 712 vom 29/7. 1932, ausg. 31/1. 1933.) D r e w s .

Liineburger Isoliermittel imd Chemische Fabrik, Akt.-Ges., Deutschland, 
Basisches Magnesiumcarbonat. Die Herst. des zur Erzeugung yon I s o l i e r m i t t e l n  
erforderlichen bas. MgC03 erfolgt durch Ansaugen von C02 bzw. C02 enthaltenden Gas- 
gemischen, wie Feuerungsgasen, durch Aufschwemmungen von MgO oder Mg(OH)2 in 
gegebenenfalls mit Schaummitteln, wie Saponin, vermischtem W. Die Beriihrung der 
Aufschwemmungen mit den C02 enthaltenden Gasen kann auch durch Einbauen yon 
gegebenenfalls gedrehten Widerstanden gefordert werden. (F. P. 740 763 yom 26/5. 
1932, ausg. 1/2. 1933.) ' K u h lik g .

Soc. de Produits Chimiąues des Terres Rares, Frankreich, Herstellung von 
konzentrierten Magnesiumchloridlosungen. Man laBt calcinierten u. danach geloschten 
Dolomit auf eine konz. Lsg. der Chloride des Mg u. Ca einwirken, die man durch Be- 
handeln von zerkleinertem, nicht calciniertem Dolomit mit HC1 erhalten bat. Die so 
erhaltene Suspension lafit man mit C02 reagieren, die zuvor durch die Zers. des Dolo- 
mites mittels HC1 erhalten wurde. Das Ca wird ais Carbonat ausgefallt. Der zer- 
kleinerte, nicht calcinierte Dolomit kann ganz oder teilweise durch MgC03 ersetzt 
werden. Der gelóschte Dolomit wird in kleinen Mengen in dem MaBe, wie das CaC03 
ausgefallt wird, der Lsg. der Chloride zugesetzt. — Die weiteren Einzelheiten des Verf. 
werden eingehend beschrieben. (F. P. 740 246 vom 21/10. 1931, ausg. 23/1.1933.) Dr.

Luigi Galimberti, Rom, Gewinnung ton Magnesiumsulfat, Magnesiumkainit, 
Magnesiumclilorid und Brom aus der bei der Aufarbeitung yon Meerwasser, insbesondere 
von aus Meersalzteichen oder -garten nach Abtrennung des NaCl erhaltenen Mutter- 
lauge, dad. gek., daB diese bei einer D. yon 1,284 (32° Bó) in Becken ubergefiihrt, dort 
ohno Vornahme einer wesentlichen weiteren Einengung bis zurKrystallisation desMgS04 
belassen werden u. nach Abtrennung dieses Salzes die verbleibende Mutterlauge in 
andere Behiilter ubergefiihrt u. bis zu einer D. von 1,325 (35,5° Be) eingeengt wird, 
worauf sie in móglichst w. Zustande nochmals in andere Behalter ubergefiihrt wird u. 
dort so lange sich selbst iiberlassen bleibt, bis ihre D. infolge Verdunstung auf 1,344 
(37° Be) gesticgen ist u. dann die móglichst erkaltete FI. von dem abgescliiedenen 
Salzgemisch (MgS04, NaCl, K 2SO.,, MgCl2), welches fiir Diingezwecke yerwendbar 
gemacht wird, abgetrennt u. auf MgCl2 u. Br yerarbeitet wird. (D. R. P. 570 269 
KI. 12m vom 8/10. 1931, ausg. 13/2. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Specketer 
Frankfurt a. M.-Griesheim, und Julius Soli, Leyerkusen), Herstellung von kiinstlichem 
Iiryolith durch Umsetzen yon Tonerdeyerbb. u. HF mit Salzen der Chromsaure gemaB
D . R. P. 557 722, dad. gek., daB die Tonerde in Form einer in W. 1. Doppelverb. yon 
Al-Salz u. A1F3 yerwendet wird. (D. R. P. 569 943 KI. 12 i yom 30/1. 1932, ausg. 
9/2. 1933. Zus. zu D. R. P. 557 722; C. 1932. II. 2505.) D r e w s .

Erik Ludvig Rinman, Schweden, Herstellung ton siliciumfreien Natriumaluminat- 
lósungen. Bauxit o. dgl. wird mit einer yorzugsweise konz. Lsg. von NaOH behandelt, 
wobei man in Ggw. yon Oxyden oder Hydraten des Ba, Sr, Ca, Mg, Zn bzw. dereń
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Gemisclieii arbeitet. Da das gesamte Si auf diese Weise ausgefallt wird, so erhalt man 
reine Aluminatlsgg. Enthalt die NaOH-Lsg. Carbonate, so yerwendet man einen der- 
rfrtigen OberschuB der genannten Zusatzstoffe, daB nieht allein das Si, sondem aueh 
die C02 in Form von Carbonat abgesehieden w>ird. (F. P. 740 621 vom 30/7. 1932, 
ausg. 30/1. 1933.) D r e w s .

Salinę Ludwigshalle und F. Hilscher, Wimpfen a. N., Oewinnung von reinen 
Aluminiumalkalidoppdfluariden aus rohem Bauxit oder Rohstoffen ahnlieher Zus., 
die neben Tonerde Fe-Verbb. u. Si02 enthalten, 1. dad. gek., daB der Bauxit oder der 
bauxitahnliehe Rohstoff direkt in der auf die Al-Alkalifluoriddoppelverb. berochneten 
Menge HF gel. wird unter Umstanden unter Beriicksichtigung der Si02 des Rohstoffes. 
Dio hierbei entstehende Lsg. der Al- u. Fe-F-Verb. wird umgesetzt mit einem Alkali- 
salz, dessen Saure mit Fe eine 1. Verb. gibt, wobei das Al-Alkalidoppelfluorid Fe-frei 
ausfiillt u. von der Fe-Salzlsg. durch Filtrieren u. Auswasehen getrennt werden kann. —
2. Vorbehandlung der gemaB 1. erhaltenen Al-Fe-Fluoridlsgg. zwecks Abscheidung 
der Si02, welche aus dem Rohstoff oder der tochn. HF herriihren kann, dad. gek., daB 
die kieselfluBsaurehaltige A1F3-Lsg. vor der Verarbeitung auf Al-Alkalifluoriddoppel- 
salze mit so viel Alkalisalz yorbehandelt wird, wie zur Bldg. von Alkahsihcofluorid 
entsprechend der vorhandenen KieselfluBsaure notig ist. Das ausgeschiedene Kiesel- 
fluoralkah whd auf bekannte Weise abgetrennt. (D. R. P. 569 848 KI. 12 i yom 
4/2. 1930, ausg. 9/2. 1933.) D r e w s .

Chemische Werke vorm. H. & E. Albert, Deutschland, Verarbeiten von Alu- 
miniumphosphaien. Fein gemahlenes Al-Phosphat wird mit einer solchen Menge Na2C03 
oder Alkalisulfat (u. Kohle) yermengt, daB auf 1 Mol P20 5 3 Moll. Na2C03 kommen u. 
daB 1 Mol A120 3 ctwas mehr ais 1 Mol. Na2C03 entspricht. Dieses Gemisch wird auf 
iiber 600° liegende Tempp. erhitzt, w'obei unter COs-Entw. die Bldg. yon Na-Aluminat u. 
Xa3PO., vor sich geht. Das Rk.-Prod. wird nicht in W., sondern in NaOH-Lauge gel., 
dereń Gek. an Na,0 so bemessen ist, daB auf einen Teil in Lsg. gehendes A1203 ca. 1,5 
bis 2 Teile Na20 kommen. Nach Abtrennung des unl. Riickstandes wird das Na,PO., 
auskrystallisiert, wahrend das Al(OH)3 durch Zugabe yon frisch gefalltem Al(OH)3 
bei 30° unter Ruhren zum Teil abgesehieden wird. Die Mutterlauge wird nach An- 
reioherung an kaust. Alkali zu neuen Zcrss. benutzt, so daB ihr Geh. an gel. Alkah- 
aluminat konstant wachst. Das gel. Aluminat wird nach genugender Anreicherung 
nach dem Bayerverf. in freies NaOH u. festes Al(OH)3 gespalten. (F. P. 740 365 yom 
22/7. 1932, ausg. 25/1. 1933. D . Prior. 25/7. 1931, 8/2. u. 24/3. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 51., Herstellung von Koballnilroso- 
carbonyl. Zu D. R. P. 566448; C. 1933. I. 1830 ist nachzutragen, daB die Herst. yon 
Co(NO)3 durch Einw. von Stickoxyden oder diese entwickelnden Stoffen bei erhóhter 
Temp. u. erhóhtem Druck auf metali. Co, seine Verbb. oder diese enthaltende Stoffe 
erfolgt. (F. P. 740 095 vom 19/7. 1932, ausg. 20/1. 1933- D. Prior. 25/7. 1931 
u. 23/6. 1932.) D r e w s .

Zygmunt Kornacki, Polen, Bleiperoxyd. Zur elektrolyt. Herst. von Bleisuper- 
oxyd werden ais Elektroden mit Hg iiberzogenes Pb bzw. gel. Pb enthaltendes Hg, 
eingetaucht in H 2S04 ais Elektrolyt, yerwendet. An der Kathode scheidet Bich leieht 
abtrennbares Pb02 ab. Das Abfallen des Peroxyds yon der Elektrode kann durch 
Umkehrung der Pole bewirkt werden. (Poln. P. 15 318 vom 6/6. 1929, ausg. 25/2.
1932.) Sc h On f e l d -

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
C. H. Zefer, Wesm, Bedeulung und Aufgaben des spliltersicheren Glases. (Vgl.

C. 1932.' II. 3596.) Besprechung der Patentliteratur. (Glashiitte 62. 836—38. 63.
5—8. 75—80. 151—55. 219—22. 1933.) Sa l m a n g .

Th. Pęsch, Sicherheitsglas unter Verwendung von Harz nach der neuerrn Patent« 
literatur. t)bersicht vor allem iiber Kunstharzzwischenschichten. (Cbemiker-Ztg. 57. 
61—62. 25/1. 1933.) H. Sc h m id t .

R. F. Geller und A. S. Creamer, Ausdelmung durch Feuchtigkeit bei Steingut- 
massen. Geschmolzener Feldspat hat im Gegensatz zu ungeschmolzenem Feldspat 
die groBte Neigung zur Ausdchnung unter dem EinfluB von Feuchtigkeit. Im Autoldaven 
mit W. oder W.-Dampf behandelte Stiicke erhalten ihre urspriinghche Lange wieder, 
wenn sie eine kurze Zeit bei 250—270° in der Luft erhitzt werden. Handelsiibliche
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Masson u. Versuchsmassen werden in groCerer Zahl der Feuclitigkeitseinw. unter- 
worfen. Ilire Ausdelmung wird in Zusammenhang mit Zus. u. Porositiit untersueht. 
(Bur. Standards J .  Res. 9. 291—307. Sept. 1932. Washington.) Sc h u s t e r iu s . * 

Werner Hansen, Zum neuen feuerfesten Bausloff „Siemensit“. Hinweis auf die 
mógliehe Bedeutung des Siemensits fiir die Kalk- u. Dolomitindustrie. (Tonind.-Ztg.

Jacques Senart, Die Zemente und ihre Fdbrikation. tlberbliek iiber Herst., Unters. 
u. Anwendung der Zemente. (Naturę, Paris 1932. II . 297—308. 1/10.) R. K. M u l l e r .

S.E.Hutton, Die Hersłellung von Portlandzement. I—IV. Obersicht uber wirtscliaft- 
liche Gesichtspunkte bei der Anlage von Zementfabriken, Herst., Zus., Eigg. u. Absatz 
von Portlandzement. Vorschriften fur die Zus. des Rohmehls bei Kenntnis der Ana- 
lysen der Rohstoffe. Abhangigkeit der Eigg. von Zementen u. Beton von der Zus. 
(Rock Products 35. Nr. 6. 18— 19. Nr. 8. 32—33. Nr. 10. 19—21. Nr. 12. 13— 15. 
Nr. 14. 16— 17. Nr. 18. 25— 27. 26/3. 1932.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Henri Martin, Der Einfluft von Phosphor im Zcmenlrohmehl. Die Verb. 3 CaO- 
P205 wird beim BrennprozeB im Dreliofen nicht zersetzt. Im  ublichen Analysengang 
wird P yernaehlassigt u. schlagt sich zu A1,03 u. Fe203, die dadurch zu lioch ausfallen 
kónnen. Eine Methode zur P-Best. mit Beispiel wird gegeben. (Cement, Cement Manuf.
6 . 44. Febr. 1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Karl E. Dorsch, Erhdrtung und Korrosion von Zement. Die Viscositat von 
Zemenł wahrend des Abbindens. Die Einsaughohen in Capillaren in 30 Sek. von vier 
Zementen bei 15 ± 0,2° wurden bestimmt. Amnachewasser 25—27°/0. Die Einsaug- 
hóhen in Abhangigkeit von den Bindezeiten nehmen in der ersten Stunde stark ab 
(bei Schmelzzcment in den ersten 20 Min.) u. bleiben darauf fiir ca. 30 Min. konstant 
u. nehmen danach weiter ab. Erhohung der Temp. u. der Mahlfeinheit beschleunigt 
den Anstieg der Viscositat, ebcnfalls Zusatz von 0,5— 10°/o CaCl2 u. 0,5% NaCl zum 
Annahmewasser. (Cement, Cement Manuf. 6. 45—52. Febr. 1933.) E. V. G r o n o w .

A. Reid und J. T. Evans, Zemente und gutes Zcmentieren. EinfluP der Chloride 
auf Abbinden und Erharten von Zement. Durch NaCl-Zusatz zum Anmachwasser (0,2, 
0,4, 0,6, 0,8 u. 1%) erreichten die untersuchten Portlandzemente nach ca. 5 Tagen ein 
Masimum der Festigkeit. Diese maximale Festigkeit liegt bei 1% NaCl-Zusatz ca. 
20% unter der salzfreier Proben, die entsprechende 28 Tage-Festigkeit iiber 50% tiefer. 
Lagerung in NaCl-haltiger Lsg. (Gehh. bis 1% NaCl kommen in Anwendung) ver- 
mindert ebenfalls die Festigkeit. Lagerung in Salzwasser bei erharteten Proben 
weniger schadlich. Der Temp.-Einflufi auf die Bindezeit bleibt in 0,6% NaCl-Lsg. 
der gleiche wie in dest. W. (J. Instn. Petrol. Technologists 18. 992—1006. Dezember

T. Thorvaldson, D. Wolochow und V. A. Vigfusson, Ober die Wirkung von 
Sulfaten auf Portlandzement. IV. Die Wirkung von Sulfatwassem auf Mórtel ans einigen 
binaren und terndren Ga0-Si02-Al20r Fe.,03- Verbindungen. (III. vgl. C. 1930. I. 2944.) 
Der EinfluB von Lsgg. von MgS04, CaS04, Na2S04 auf Probekorper (Mischung mit 
Normensand meist 1:10) mit 3Ca0-Si02, /?-2 CaO - SiO„, y-2 CaO • Si02. 3 CaO- 
A1203, 5 CaO • 3 A1203, Ca0-Al203, 3Ca0-5Al203, 2Ca0-Fe20 3, 4 Ca0-Al203-Fe20 3 
(rein u. in Mischung) wird bestimmt durch Messen der Liingenanderung der Probe
korper (Treiben) u. Zugfestigkeit. MgS04-Lsg. setzt die Zugfestigkeit der Silicate 
herab. Die Zugfestigkeiten der reinen Aluminate werden durch die Lsgg. allcr 3 Sulfate 
stark herabgesetzt. Eine Klassifikation der Mórtel aus Gemischen der reinen Verbb. 
wird gegeben. Vorschlśige fiir die Steigerung der Widerstandsfiihigkeit der Zemente 
gegen aggressive Wasser werden aus den experimentellen Befunden abgeleitet. (Canad. 
J . Res. 6. 485— 517. 1932. Saslcatchewan [Canada], Univ.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

Joseph A. Kitts, Hauptgrundlagen fiir Belomnischungen. V III. u. IX . Regeln 
fiir  Mischungen und bekannte Grundlagen. (VII. vgl. C. 1933. I. 285.) Diskussion der 
Messungen von A b r a m s  (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 1919) der D., Festigkeit, Vis- 
cositat, des raumlichen Verh. u. des Wasserbedarfs von Zementen. EinfluB yon Mahl
feinheit, Wasserbedarf u. Raumgewicht auf die Festigkeit, z. T. formelmaCig dar
gestellt. (Concrete, Cement Mili Edit. 40. Nr. 12. 17— 19. 41. Nr. 1. 15— 17. 
1932/1933.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

Joseph A. Kitts, Hauptgrundlagcn fiir Betonmischungen. X . Regeln fiir M i
schungen und bekannte Grundlagen. (IX. ygl. yorst. Ref.) Ubersicht iiber den EinfluB 
der Menge u. Eigg. der Zuschlagstoffc (KorngróBenyerteilung) auf den fertigen Beton

57. 209— 10. 2/3. 1933.) L e s z y n s k i .

1932.) E l s n e r  v . G r o n o w .
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u. seinc Festigkeit. (Concrcte, Cement Mili Edit. 41. Nr. 2. 9— 11. Februar
1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Hamilton M. Wright, Gegen Seewasser widerstandsfahiger Beton. Schutz des 
Betons gegen aggressive Wasser dureh Trankung mit bituminósen Stoffen im Auto- 
klaven unter Druck bei ca. 100°. (Sci. American 148. 18—19. Jan. 1933.) E. v. Gron.

Otto Friz, Die Systematik der Kalkę. (Bemerkungen zu der Abhandlung von 
Dr.-Ing. Luftschitz.) Begriffsbest. der Handelsbezeichnungen „Branntkalk", „Hydrat", 
„Sackkalk", „Graukalk“, ,,I)olomitkaik“, „Muschelkalk“ im AnschluB an die Arbeit 
von L u f t s c h it z  (C. 1932. II. 3941). Dic Brenntemp. fiir die hydraul. Kalkę muB 
nicht mit dem Rohgehalt an Ton ansteigen. (Tonind.-Ztg. 57. 76—78. 23/1.
1933.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

K. Smoleński und H. Iwanik, Geschwindigkeit des Kalkbrennens. Es wurde die 
Geschwindigkcit der Calcinierung von reinem Marmor u. von 15 CaC03-Sorten ver- 
sehiedener physikal. Struktur u. scheinbarcr D. (2,70— 1,70) untersucht, unter An
wendung von dcm Kalkofen angepaBten Bedingungen, bei Tempp. von 800— 1100°. 
AUgemcine Folgerung: Oberhalb 800—900° stellt die Geschwindigkeit der Calcinierung 
vor allem die Geschwindigkeit der Warmeiibertragung dar. Die Ofenleistung, aus- 
gedriickt in kg von in 24 Stdn. ausgebranntem CaC03 pro cbm Ofenkapazitat, laBt 
sich durch die Formel S gew. =  <!>■ Kjp-b-m ausdriicken (K =  Gesćhwindigkeits- 
koeff., m =  %  CaC03 im Kalkstein, b — GróBe der Kalksteinstiicke). Die Koeffizienten 
K  u. damit die Ofenleistung sind gróBer fiir kompaktes CaC03 mit hóherer seheinbarer
D., ais fiir leichte u. poróse Kalksteine. (Prace Centr. Lab. Cukrowniczego w latach. 
1928— 1931. 145— 59.) S c h o n fe ld .

Geoffrey Grime und George E. Bessey, Das Bindematerial bei Sand-Kalkstein- 
ziegeln. Eine optisclie und rontgenographische Untersuchung. Es wurde ein hydratisiertes 
Ca-Silicat in amorphem oder kolloidalem Zustand festgestellt, welches durch atmosphiir. 
C02 teilweise oder ganz in CaC03 u. hydratisiertes Si02-Gel umgewandelt werden kann. 
Opt. u. róntgenopt. wurde kein krystallisiertes Silicat bemerkt. An handelsublichcn 
Ziegeln wurde ais lcrystalliner Bestandteil auch nur CaC03 u. Si02 gefunden. (Trans, 
ceram. Soc. 32. 14— 21. Jan. 1933.) " Sc h u s t e r iu s .

— , Uber die Untersuchung des Emails fiir die Praxis. Vf. gibt Tabellen der Fak- 
toren fur die einzelnen Komponenten des Emails zur Berechnung folgender physikal. 
Eigg.: D., Zug- u. Druckfestigkeit, Elastizitat, Ritzhiirte, spezif. Warme, Warme- 
leitfaliigkeit, Ausdehnungskoeff., therm. Widerstandskoeff., Schmelzbarkeit. Weiter- 
hin wird dic experimentelle Best. der D. u. des Ausdehnungskoeff. mit dem Dilato- 
meter von Ch e v e n a r d  besprochen. (Glashiitte 62. 564— 68. 663—65. 15/8. 1932.) Ro.

F. H. Zschacke, Uber einige physikalische und chemische Melhoden zur Priifung 
des Glases in Beiriebslaboratorien. (Vgl. C. 1932. II. 3766.) Besprcehung der 1’riif- 
methoden fiir Sicherheitsglas auf seine mechan. u. chem. Widerstandsfahigkeit. Dis- 
kussion der Verff. zur Best. der Warmefestigkeit von Glasplatten u. -hohlkorpern. 
Beschrcibung der qualitativen u. quantitativen Unters.-Methoden zur Feststellung 
der chem. Resistenz von Glasern, speziell Ampullen- u. Gerategltisern, gegen W. (Glas- 
hiitte 62. 865—69. 899—901. 63. 9— 10. 27— 28. 43—44. 80—81. 1933.) R o l l .

A. C. Davis, Priifung der Druck- und Bruchfestigkeit von Portlandzement. Be- 
sehreibung von Normenpriifungcn der Druck- u. Bruchfestigkeit von Beton u. der 
dabei benutzten Apparaturen. (Cement, Cement Manuf. 6. 57—72. Februar
1933.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

J. Singleton-Green, Uber die Priifung der Druckfestigkeit von Belonproben. I. Vor- 
schriften zur Erzielung iibereinstimmender, exakter Festigkeitsangabcn. Tabcllicrung 
der Eigenschaftswerte, die man billigerweise von einem Beton erwarten darf. (Munic. 
Engng. sanit. Ree. munic. Motor 91. 75—77. 19/1. 1933.) ELSNER V. GRONOW.

J. Singleton-Green, Uber die Priifung der Druckfestigkeit ton Belonproben. II. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Beschreibung der Vorr. an den Priifkorpern zur Beseitigung der 
Einfliisse auf dio Festigkeitszahlen, dio aus der unregelmaBigen Beschaffenheit der 
Oberflachen der Proben herriihren. (Munic. Engng. sanit. Rec. munic. Motor 91. 101 
bis 103. 26/1. 1933.) E l s n e r  v. G r o n o w .

P. N. Grigorjeff und S. E. Chaikina, Bestimmung von Zuschldgen neben Port- 
landzementen. Angabe eines Gesamtverf. zur analyt. Best. von Sand, TraB, Diatomit, 
Si-Stoff in portlandzementhaltigen Gemischen. Si02, das sich durch die HCl-Behand- 
lung aus dem Zement ausgeschieden hat, wird in 1/l0-n. NaOH gelost. — Ergebnisse
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von Analysen mit 10, 20 u. 30% Zuschlagstoffen. — Best. der Zuschlage im Zement 
durch Berechnung auf Grund des analyt. ermittelten CaO-Geh. 65% CaO im reinen 
Zement werden dabei zugrunde gelegt. — Angabe zweier Schnellbestst. des CaO. 
(Tonind.-Ztg. 57. 38. 62. 19/1. 1933.) E lsn er  v . G ro n o w .

Felix Singer, Berlin, Regelung der Entglasung von Schmelzen, Gliisern, 
Schlacken usw. mit Ausnahme yon in diinnen Schichten auf keram. oder anderen 
Massen aufgetragenen Krystallglasuren durch Zusatz von ICrystallisatoren, dad. gek., 
daB dem Reaktionsgemiscli wenigstens 2 Mineralisatoren zugesetzt werden, die ver- 
schiedenen Gruppen des period. Systems angehóren. — Bei Verwendung von mehr ais
2 Mineralisatoren gehóren zweckmiiBig mehrere derselben Gruppe des period. Systems 
an. (D. R. P. 570148 K I. 80b vom 18/10. 1929, ausg. 11/2. 1933.) K u h l in g .

Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Deutschland, Herstellung von optischem 
Glas, das 0,5— 20% Titanoxyd enthalt, daneben hóchstens 55% Si02 u. hochstens 
25% einer Saure eines zweiwertigen Metalles. Dazu sind mehrere Beispiele angegeben. 
(F. P. 740 399 vom 22/7. 1932, ausg. 24/1. 1933. D. Prior. 29/7. 1931.) M. F. Mu.

Peter Schlumbohm, Deutschland, Herstellung von Spiegelglas fiir Toilettespiegel, 
die bei kunstlichem Licht das Bild in der Beleuchtung wie bei Tageslicht erscheinen 
lassen. Dem Glas werden geringe Mengen CuO u. CoO zugesetzt. In  dem Beispiel 
wird fiir ein Spiegelglas von 3 mm Diclce folgende Zus. angegeben: 74% Si02, 11% 
CaO, 4%  K 20, 11% Na20 u. 0,025% CuO u. 0,025% CoO. (F. P. 737 240 vom 17/5.
1932, ausg. 8/12. 1932. D. Prior. 25/1. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Vereinigte Silberhammerwerke Hetzel & Co., Niimberg, Verfahren zum Ver-
goldm von Glas durch Auflragen wid Einbrennen einer Goldldsung auf der Riickseite des 
Glases dad. gek., daB man fiir den Auftrag ein in ath. Olen losl. Goldresinat mit einem 
Goldgeh. von nicht unter 3% u. nicht uber 30% u. ais Glas ein schwer schmelzbares 
Glas mit etwa 74,6% Si02, 8,8%  B203, 4,3% A1203, 3,7% Alkali, 4,6% zweiwertigen 
Osy den verwendet. Das Verf. wird z. B. so ausgefiihrt, daB man ein schwer schmelz
bares Glas, das sich aus 74,61% Kieselsaure, 0,27% Arsensiiure, 4,44% Tonerde,
0,23°/o Eisenoxyd, 3,70% Baryt, 0,68% Kalk, 0,23% Magnesia, 0,89% Kali, 6,21% 
Natron u. 8,85% Borsaure zusammensetzt, auf der Riickseite mit einem in ath. Olen 
losl., etwa 20%ig. Goldresinat in einer oder mehreren Auftragsschichten durch Be- 
streichen, Aufstiiuben, Bespritzen oder sonstwie versieht u. dann auf 300—500° er
hitzt. Der eingebrannte Goldauftrag kann durch Abdecken mit Lack geschiitzt werden. 
(D. R. P. 570 565 KI. 32b vom 30/8. 1929, ausg. 17/2. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Ture Robert Haglund, Schweden, Hitzebestiindige Gegensldnde. Stoffgemiscke, 
welche ais Hauptbestandteile A120 3 u. MgO, neben SiO», TiOz u. CaO enthalten, werden 
geschmolzen, gegossen u. so langsam abgekuhlt oder wieder erhitzt, daB sie wenigstens 
5 Stdn. lang einer Temp. von 1000—1500° ausgesetzt sind, wobei die M. spannungsfrei 
erstarrt u. krystallin. Beschaffenheit annimmt. Die Mengenverhaltnisse sind so zu 
wahlen, daB die Erzeugnisse wenigstens 50% an krystallisiertem Magnesiaspinell u. 
wenigstens 8°/„ leichter ais Spineli schm. Silicate, Titanate u./oder Aluminate enthalten. 
Der Geh. der letzteren an MgO u. CaO soli weniger ais 10% oder mehr ais 45% betragen. 
Das A120 3 kann zu weniger ais 10% durch Cr203 vertreten werden. (F. P. 740 668 
vom 2/S. 1932, ausg. 30/1. 1933. D. Prior. 22/8. 1931.) K u h l in g .

Ernst Sommer, Bochum, und Max Steinheisser, Mailand, Herstellung von Kanal- 
steinen durch Verbinden einer iiuBeren Hiille aus Lehm mit einer inneren Schicht aus 
hochfeuerfesten Massen, dad. gek., daB die Kanaloffnungen der brennrcif getrockneten 
Lehmsteine mit VerschluBschellen geschlossen u. die hochfeuerfesten Massen in wss. 
Aufschlammung in die Kanale eingegossen werden, worauf nach einiger Zeit der nicht 
von den Lehmwanden adsorbierte Teil der Aufschlammimg abgegossen wird u. die 
Steino gebrannt werden. — Yor dem Brennen werden dio Kanalwande zweckmaBig 
noch mit feuerfester M. iiberpinselt. (D. R. P. 569 682 KI. 80b vom 8/5. 1930, ausg. 
6/2. 1933.) K u h l in g .

Theodor Landauer, Mannheim, Bauplatlen. „Mattress“-Fasern werden auf Holz- 
rahmen mit Drahtgewebe befestigt u. mit Mórtel bedeckt oder, besser, mit anderen 
fasorigen Fiillstoffen u. Wasserglaslsg. gemischt u. miter maBigem Druck geformt. 
„Mattress“-Fasern sind die nach Absonderung der harten Fasern verbleibenden weichen
u. losen faserigen Bestandteile der Cocosniisse. Sie sind wasserabweisend, faulen sehr 
wenig u. sind gute Warmeschutzmittel. (E. P. 386122 vom 18/1. 1932, ausg. 2/2.
1933.) K u h l in g .
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Luigi Lombardi, Italien, Kunstmarmor. Aus tier., pflanzlichen oder animal. 
rasem u. Zementbrei, welcher mit einem Farbstoff von der Farbę der Adern des naeli- 
żuahmendcn Marmors yermiseht ist, wird ein unregelmaBiges Maschenwerk hergestellt 
u. mit einer fl. Menge desselben farbigen Zementbreis getrankt. Dieses Masehenwerk 
wird in eine gegebenenfalls gefarbte, abbindungsfahige Grundmasse getaueht u. nach 
kurzer Zeit wieder herausgezogen. Die auf diese Art erzeugten Aderungen dringen im 
Gegensatz zu den Adern der bekannten Kunstmarmore bis zu beliebiger Tiefe in die 
Grundmasse ein. (F. P. 739 858 vom 9/7. 1932, ausg. 18/1. 1933.) K u h l in g .

Igino Frazy, Frankreich, Mosaikartige Boden- oder Wandbelćige. In  gegebenenfalls 
farbige Sorelzementgemische werden Stiicke geeigneter GroBe yon Marmor, gefarbten 
oder ungefiirbten Mineralien, abgebundenen Sorelzementen o. dgl. yerteilt, die M. auf 
den zu belegenden Boden oder Wanden aufgetragen u. nach dem Erhitzen abgeschliffen 
u. geglattet. (F. P. 740 361 vom 22/7. 1932, ausg. 25/1. 1933.) K u h l in g .

Aerocrete Corp. of Canada Ltd.., Montreal, Kanada, iibert. von: Karl P. Billner, 
New York, Porige Baustoffe. Misehungen von Zement, gepulvertem Zn oder Al u. 
gegebenenfalls Steinklein werden mit Kalkwasser angeteigt, geformt u. abbinden 
gelassen. (Can. P. 276 066 yom 12/11. 1926, ausg. 6/12. 1927.) K u h l in g .

Richard Handl und Jacobus Johannes Meuzelaar, Holland, Leichte Baustoffe. 
Zellstoff enthaltende Kórper, wie Holzmehl, Stroh, Torf usw., werden nacheinander 
mit einer Lsg. yon FeS04 u. Kalkmilch getrankt, es werden die Erzeugnisse mit Zement, 
der erforderlichen Menge W. u. gegebenenfalls einem Siliciumfluorid (Fluat) gemischt u. 
die Misehungen geformt. Die erhaltenen Baukórpcr besitzen hohe Isolierfiihigkeit gegen 
Schall u. Temperaturschwankungen. (F. P. 739 965 vom 13/7. 1932, ausg. 19/1. 
1933.) K u h l in g .

Gabriel Jean Baptiste Sentuc, Frankreich, Isolierende Baustoffe. Korkplatten 
werden einseitig oder beiderseitig mit Gips-, Zement- oder Faserzementbrei belegt, oder 
es wird ein solcher Brei zwischen 2 Korkplatten angeordnet u. die festo Verb. zwischen 
Kork- u. Gips- bzw. Zementplatten durch Druck bewirkt. Die Erzeugnisse dienen zur 
Herst. von Isolierwanden, -boden usw. (F. P. 739 775 vom 8/7. 1932, ausg. 17/1. 
1933.) K u h l in g .

Polski Przemysł Korkowy Sp. Akc., Warschau, Isolierkorper aus Kork ohne 
Bindemitlel. Der gemahlene Kork wird nach Trocknen in Formen unter 4 at gepreBt, 
hicrauf werden die Formen durch den Ofen erst bei zu-, dann abnehmender Temp. 
hindurchgeschoben. Die Isoliermasse hat eine D. bis 100 kg/cbm. (Poln. P. 15 550 
yom 27/8. 1931, ausg. 30/3. 1932.) Sc h o n f e l d .

Norman Wilson Smith und Gladys Wade, Liverpool, Behandlung von frisch 
gejmtzten Wanden. Um die zum Aufbringen von Farbę, Tapeten etc. schadlichen 
alkal. Bestandteile zu beseitigen, werden die Wandę mit einer Lsg. eines Erdalkali- 
metallbicarbonats bestrichen. Genannt ist z. B. CaHC03 oder MgHC03. (E. P. 
385127 yom 27/1. 1932, ausg. 12/1. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Emstróm&Co., Aktiebolag, Góteborg (Erfinder: C. I. Ernstróm und A. G. 
W. Hobohm), Masse zum Bekleiden von Mauerfldchen. Die insbesondere ais Fassaden- 
putz yerwendbare M. besteht aus einer Mischung yon Zement u. gepulvertcm Talk 
mit einem Zusatz eines kórnigen, zur Amphibolgruppe gehórenden Minerales, z. B. 
Amphibolit. Der Talk kann durch andere Mg-Silicate ersetzt werden, z. B. durch 
Topfstein, Serpentin o. dgl. Das Verhaltnis zwischen Zement u. Mg-Silicat liegt zwischen 
den Grenzen 7:3 u. 3:7. Besondere geeignet ist ein Gemisch, bei dem die beiden 
genannten Bestandteile in gleicher Menge yorhanden sind. Die zugesetzte Menge des 
kórnigenMineralskann 30—70°/o derZement-Mg-Silicatmischung betragen. (Schwed- P. 
71185 yom 19/10. 1928, ausg. 17/2. 1931.) " D r e w s .

Fritz Scheuble, Durlach i. B., Verfaliren zur Herstellung einer heififliissig auf- 
zutragenden Isoliermasse fur feuchte oder salpełerhaltige Wdnde, dad. gek., daB 37,5 kg 
Farbreste, z. B. Farbhaute, 7,5 kg rohes Leinól (Teil 1), etwa 6 kg Leinólfirnis, 5 kg 
Bleiglatte (Teil 2), 2,5 kg trockner WeiBkalk (Teil 3), 18 kg Kolophonium, 3,5 kg 
Fichtenharz, 2 kg Asphalt (Teil 4) wahrend etwa 6 Stdn. yerkocht, alśdann mit 18 kg 
Terpentinol u. etwa 30 kg Terpentinersatz yerdiinnt werden. (D. R. P. 568 569 KI. 22g 
vom 15/6. 1930, ausg. 20/1. 1933.) M. F. M u l l e r .

R. 3. Schafier, The weatherins; of natural building stones. London: H. M. S. O. 1932.
(X, 149 S.) 8°.
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VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
Hans Liesegang, Untersuchungen uber Aufnahmeiermogen und Bedarf an Kali 

bei Buchweizen, Gerste, Hafer und gelber Lwpine. (Wirkung des Plionolith- und Diinge- 
salzkalis.) Buchweizen, Gerste, Hafer u. Lupine wurde in GefaByerss. Kali ais Bodenkali, 
ais Gemiseh von Kaliumchlorid u. -sulfat u. ais Plionolith zur Verfiigung gestellt. Die 
Reihenfolge der Kaliaufnahme war: Gerste, Buchweizen, Lupine, Hafer, die der P205- 
Aufnahme: Gerste, Hafer, Buchweizen, Lupine. Gerste erwios sich also am anspruch- 
vollsten. Aus den Kalisalzen nahmen die Pflanzen 2- bzw. 6-mal soviel Kali auf wie 
aus dem Plionolith; ebenso war die P205-Aufnahmo bei Kalisalzdiingung erheblich 
groBer ais bei Phonolithdungung, da die in ersteren enthaltenen Saurereste die schwerl. 
Bodenphosphate starker aufschlossen ais die aus dem Phonolith zuriickbleibende Kiesel- 
saure. Phonolith ist also gegeniiber den Kalisalzen nur ais ein unwirtschaftlieher Ersatz 
anzusehen. (Landwirtsch. Versuchsstat. 114. 303—20. 1933. Bonn-Poppelsdorf.) L u t h .

G. Gassner und G. Goeze, Uber die Wirkung einiger Pflanzenschutzmittel auf 
das Assimilalionsverhalten von Bldllern. Bei den Verss. ergaben Kalkstickstoff, No- 
sprasit, Kupferkalkbriihe (bei yerletztcn Bliittern), CuCl2, HgCl2 eine mehr oder minder 
groBe Depression der Assimilationsgrófle, wahrend Schwefel, Kupferkalkbriihe (bei 
intakten Blattern) u. CuSO., ohne Einw. waren. (Ber. dtsch. bot. Ges. 50. 517—28. 
26/1. 1933. Braunschweig.) G r im m e .

Geo. L. Godeł, Betrachtungen uber Versuche mit chemischen Unkrautvertilgungs- 
mitłeln. Fiir die Verhaltnisse in Saskatchewan ergab sich, daB zur Unkrautvertilgung 
in Weizen sich am besten H2S04 bewiihrt hat. Auch Hafer yertragt diese Behandlung 
gut, Gerste u. Roggen sind etwas anfallig, wahrend Mais sehr geschadigt wird. (Canad. 
J . Rcs. 7. 499—519. 1932.) Gr im m e .

A. G. Strickland, Spritzmittelriicksldnde auf Fruchien. Metlioden zu ihrer Enl- 
fenmng. (J. Dep. Agrie. South Australia 31. 18—21. Jari. 1933. — C. 1932. I. 
2908.) G r im m e .

0. Bottini, Uber einige Zusammenhdnge zwisehen der chemischen Bodenzusammen-
selzung und der chemischen Zusammensetzung seiner Kolloidalbestandleile. Auf Grund 
des einschlagigen Schrifttums fiihrt Vf. den Nachweis, daB das Verhaltnis der chem. 
Zus. des Bodens zu dem seiner kolloidalen Bestandteile wichtige Anlialtspunkte zur 
Fcststellung seines Abbaus gibt u. empfiehlt deshalb unbedingt die Einschaltung 
einer mechan. Bodenanalyse. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 16. 584— 592.
1932. Portici.) Gr im m e .

F. Zunker, Uber die Capillaritat des Bodens. (Vgl. C. 1932. I I . 2099.) Ver- 
gleiehende Capillarit-atsbestst. mit einem Capillarimeter aus Glas u. einem metallenen 
Druckluftfilterapp. (Ernahrg. d. Pflanze 28. 437—39. 15/12. 1932. Kulturtechn. Inst. 
d. Univ. Breslau.) __________________ W. Sc h u l t z e .

Henri Philip on, Frankreich, Dungemittel. Rohphosphat wird mit einer Menge 
Brennstoff gemischt, daB je kg P205 4—5 kg C vorhanden sind. Die Mengenvcrhiiltnisse 
sind ferner so zu wahlen, daB beim Verblasen der zu Brikettcn gcformten u. yerkohlten 
Gemische eine fl. Schlaeke entsteht, welche etwa 35 Teile Si02, 45 Teile A1203 u. 46 Teile 
CaO enthalt. Gegebenenfalls sind fehlende Anteile an diesen Stoffen zuzuschlagen. Die 
Brikette werden im Schachtofen mit lioch erhitzter Druckluft, gegebenenfalls unter 
Zusatz von etwas C02 oder Dampf, yerblasen. Es entweicht ein brennbares Gas u. ein 
staubfórmiges festes Erzeugnis, welche mechan. getrennt werden. Enthalt das Gas 
freien P, so wird dieser mittels Luft oxydiert u. an NH3 gebunden. Der Staub enthalt 
fast die Gesamtmenge der P206 an CaO ais wasser- bzw. citratlósliches Phosphat ge
bunden. Soli er zugleich K  enthalten, so wird den Brikettcn eine Vcrb. des K  zu- 
geschlagen. Im  Staub enthaltene freie P20 5 wird mittels NH3 neutralisiert. (F. P. 
740 230 vom 20/10. 1931, ausg. 23/1. 1933.) K u h l in g .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Ammoniumphosphate. Wss.
Lsgg., welche neben H3P04 HN03 oder Nitrate enthalten, z. B. Lsgg., welche durch Auf- 
schluB yon Rohphosphat mit HN03, Ausfallen des Ca mittels 1. Sulfate u. Filtern ge- 
wonnen sind, werden bis zur Sattigung mit gasfórmigem NH3 behandelt u. gegebenen
falls abgekuhlt. Annahernd die Gesamtmenge der vorhandenen H3P04 scheidet sich 
ais (NH4)3P04 aus, welches abgeschieden, gegebenenfalls in andere Ammoniumphos- 
phato yerwandelt u. mit anderen Dungemitteln yermischt wird. (F. P. 740 614 yom 
30/7. 1932, ausg. 30/1. 1933. D. Prior. 18/8. 1931.) K u h l in g .
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Soc. d’Etudes Scienti£iques & d’Entreprises Industrielles, Paris, Gleichz 
Herslellung von Natriumnitrat und Mischdungem durch Auflosen von Phosphorsalz in 
einer Menge HN03, die der in dem Phosphorsalz enthaltenen Menge Na aquivalent ist, 
nótigenfalls unter Erhitzung, dad. gek., daB man die Lsg. von Phosphorsalz in HNO:) 
zur Troekne bringt u. die erhaltene feste Salzmasso in der Kalte mit HN03 behandelt, 
y/odurch man festes NaN03 u. eine Lsg. von (NH4)H2P04 in HN03 erhalt, aus der man 
durch Neutralisation mit NH3 u. Krystałlisation gegebenenfalls ein Gemisch von NH4 ■ 
N03 u. Animoniumphosphat herstellt. —  Die vom NaN03 getrennte Lsg. von (NH4)- 
H 2P04 in HN03 kann auch mit einer Lsg. yon NaCl yermischt u. mit NH3 neutrahsiert 
werden, wobei Phosphorsalz auskrystalMsiert u. nach Anspruch 1 weiter yerarbcitet 
wird. Aus der Mutterlauge wird durch weiteren Zusatz von NaCl ein Gemisch von 
NH4'N 03 u . NH4C1 gewonnen. {D. R. P. 567 929 KI. 16 vom 18/2. 1930, ausg. 7/2. 
1933.) K u h l in g .

Pierre Julien Derome, Frankreich, Dunge,miUd. In konz. Zuckerschlempen 
werden die yorhandenen Salze des K  mittels Ca(N03)2 in K N 0 3 verwandelt, z. B. in der 
Art, daB die berechnete Menge H 2S04 zugesetzt, die fliichtigen Sauren ausgetrieben u. 
Ca(N03)2 zugefiigt wird. Die Erzeugnisse werden weiterhin mit Torf, Superphosphat 
u. gegebenenfalls der zur Neutralisation erforderlichen Menge CaC03, Rohphosphat o. dgl. 
yermischt. (F. P. 739 629 yom 13/10. 1931, ausg. 14/1. 1933.) K u h l in g .

Raoul Alfred Edmond Petit, Frankreich, Liingernilld. CaO wird mit feuehten 
oder hygroskop., zweckmśiBig dungend wirkenden Stoffen yermischt, z. B. mit 1—25°/0 
Sylvinit yermahlen. Die Erzeugnisse stauben nicht beim Ausstreuen. (F. P. 737 557 
yom 16/9. 1931, ausg. 13/12. 1932.) K u h l in g .

Pierre Julien Derome, Frankreich, Dungemittel. Beim AufschluB tier. oder 
pfłanzlicher Abfallstoffe, wie Leder, Wolle, Melasse, Sehlempe o. dgl., mit H 2S04 oder 
ahnlichen Sauren wird den AufsehluBsauren KC1 zugesetzt u. die entweichende HC1 in 
W. aufgefangen, in welchem Rohphosphat oder ein ahnlieher, durch HC1 aufschlieB- 
barer Stoff suspendiert ist. (F. P. 740 239 vom 20/10. 1931, ausg. 23/1. 1933.) K uh l.

Valerius Kobelt, Miinchen, Bodenverbesserungsmitlel, gewoimen aus Mineralien, 
wie Trafi, Trachyt, Tuff o. dgl., dad. gek., daB es aus Gesteinsglasern besteht, welche 
nach Kdmung bis 1— 1‘/2 mm von staubfeinen bzw. fremden Bestandteilen befreit 
worden sind. Zwecks besserer Aufbereitung kónnen die Gesteinsglaser enthaltenden 
Minerahen mit Saure behandelt werden. Selbstyerstandhch ist der Zusatz von Nahr- 
salzen zu den aufbereiteten Gesteinsglasern. (D. R P 568 773 KI. 451 yom 4/4.
1930, ausg. 25/1. 1933.) Gr a g e r .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz, Saaigutlrockenbeizmiilel, dad. gek., 
daB es neben Caleiumarsenit andere Fungicide ais calciniertes CuSO., enthalt, z. B. 
Kupferacetat, Kupferchlorid, salicylsaures Cu, calciniertc Soda oder AUyljodid. Be- 
sondere Wirksamkeit gegen Streifenkrankheit der Gerste. (D. R. P. 568 647 KI. 45 1 
vom 27/6. 1930, ausg. 28/1. 1933.) Gr a g e r .

Vittorio Casaburi, Neapel, Itahen, Keimreizungsmittel, gek. durch den Geh. an 
synthet. Gerbstoffen, welche durch Sulfonierung aromat., eycl. KW-stoffe u. Konden- 
sation der so entstandenen Sulfosauren mit Aldehyden u. Aldehydbildnem erhalten 
werden. In  gleicher Weise sind die Metallsalze dieser Gerbstoffe yerwendbar. Die 
Kondensation kann in Ggw. yon Celluloseabfallaugen durchgefuhrt werden, um die 
Benetzungsfiihigkeit zu erhóhen. Der Zusatz an sich bekannter fungicider Beizmittel 
ist sclbstyerstandlich. (D. R. P. 568 917 KI. 451 vom 25/7. 1931, ausg. 26/1. 
W33.) Gr a g e r .

John William James stroud, London, Desinfektions- und Schddlingsvertilgungs- 
miltd, bestehend aus Gemischen yon yerfliissigtem Phenol, CC14, Eukalyptusól, fl. 
(wss. 1 D. Ref.) NH3, Terpentinol u. Leuchtpetroleum, z. B. je 5 Teilen Phenol, CC14 u. 
NH3, 10 Teilen Eukalyptusól, 25 Teilen Terpentinol u. 50 Teilen Leuchtpetroleum. 
Seiner fl. Beschaffenheit wegen kann das Mtttel yerspritzt werden. (E. P. 385 709 
vom 11/11. 1031, ausg. 26/1. 1933.) K u h l in g .

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Ruhr, Verfahren zur gefahrlosen Abtolung von 
Schadlingen und Keimen aller Art mittels Gemischen aus Alkylenoxyden u. C02 gemaB 
Patent 514 775, dad. gek., daB man das aus dem Aufbewahrungsbehalter ausstrómende 
Gemisch durch Ventilatoren, Spritzpistolen, Treibmittel o. dgl. mit so viel Luft yer
mischt, daB die Konz. des Gemisches an brennbaren Stoffen unter die Brennbarkeits- 
bzw. Explosionsgrenze gedriickt wird. Man kann auch ein Gemisch mit so viel CO, 
yenvenden, daB die Treibkraft der C02 fur die schnelle Vermischung mit Luft aus-
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reicht. (D. R . P. 569465 KI. 45 1 vom 6/4. 1930, ausg. 3/2. 1933. Zus. zu D. R. P. 
514 775; C. 1931. II. 1478.) G ra g e r .

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Ruhr, Sehddlingsbekampfungsmittel nach 
Patent 543 307, bestchcnd aus einem yorzugsweiso fl. Gemisch von Alkylenoxyden, 
insbesondere Athylenoxyd u. C02, mit, bezogen auf den Alkylenoxydgeh., gleichen 
oder geringeren, vorzugsweise 50—100% oder weniger betragenden Mengen an C02, 
dad. gek., daB der Geh. an C02 ganz oder zum Teil durch N ersetzt ist. (D. R . P. 
568 591 KI. 45 1 vom 14/12. 1930, ausg. 21/1.1933. Zus. zu D. R. P. 543 307; C. 1932.

Frederick Anson Frazier, Berkeley, Kalifomien, Schudlings- und keimtótendes 
Mittel, bestehend aus einer aLkalipolysulfidhaltigen, fl. Seife. Z. B. besteht ein wirk- 
sames Gemisch aus wenigstens 60% Alkalipolysulfid, nieht mchr ais 10% Alkalithio- 
sulfat, freiem S u. einem Alkalisulfat in fl. Seife. Die Seife kann auch das Rk.-Prod. 
aus Alkalisulfid, Alkalicarbonat u. S enthalten. (Can. P. 296 292 vom 5/6. 1928, 
ausg. 7/1. 1930.) Gr a g e r .

Roberto Fulloni, Rom, Mittel zur Bekampfung ton Pflanzenschadlingen, besonders 
der Kryptogamen, bestehend aus durch Umsetzung yon A1C13 u. Kalk erhaltenem 
Al(OH)3, welches in wss. Aufsehliimmung unter Zusatz von geringen Mengen Kalk 
u. gegebenenfalls von Netz- u. Haftmitteln angewendet wird. Die Al(OH)3 enthaltenden 
Mittel sollen ausgezeiehnete Haftfahigkeit besitzen (ygl. auch C. 1928. I. 840 [F. P. 
620 941]). (D. R. P. 568 916 KI. 45 1 vom 1/12. 1923, ausg. 26/1. 1933. It. Prior. 
16/4. 1926.) G r a g e r .

Louis Weigand, Bad Soden, Mittel zur Bekampfung der roten Spinne (Spinn- 
milbe), bestehend aus Nicotin bzw. seincn Salzen u. Zueker in wss. Lsg., gegebenenfalls 
mit Zusatz von anderen Schadlingsbekampfungsmitteln. Mischungsbeispiel: 0,5% 
Nicotin bzw. Nicotinsulfat u. 5% Rohr-, Riiben- oder Kandiszucker. Verss. ergaben 
weit bessere Ergebnisse ais die mit einer Nicotin-Seifenmischung angestellten. (D. R. P. 
567792 KI. 451 vom 14/5. 1931, ausg. 10/1. 1933.) Gr a g e r .

Jan Borecki, Polen, Wanzenvertilgungsmiitel, bestehend aus einer Abkochung von 
Capsieum annum (tiirk. Pfeffer) u. NaOH. (Polu. P. 15 624 vom 18/9. 1931, ausg.

VIII. Metallurgie. Metallograpłiie. Metallverarbeitung.
A. Cissarz und H. Moritz, Untersuchungen iiber die Metallrerteilung in Mansfelder 

Ilochofenprodukten und ilire geochemische Bedeutung. Mansfelder Hochofenprodd. 
wurden liinsichtlich ihres Metallgeli. u. der Metallverteilung spektralanalyt. untersueht. 
Die Unters. erstreekte sich auf 35 Elemente. In Diagrammen wird das Zu- u. Abnahme- 
yerhaltnis der Elemente in Eisensau, Rohstcin, Rohsehlacke u. Ofenbruch gegeniiber 
der Durchschnittszus. der Erze dargestellt. Die Ergebnisse werden mit den Unterss. 
von V. M. Go l d s c h m id t  vergliehen. Es zeigt sich, daB die Yerteilung der Elemente 
im Hochofen der Yerteilung der Elemente bei der Sonderung auf der Erde parallel geht. 
(Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 12. 131—36. 10/3. 1933. Freiburg i. Br., 
Mineralog. Inst., Univ.) WENTRUr.

A. Possenti, Die Entschwefelung ton Eisen und Stahl durcli saure und basische 
Schlacken. Die Schwierigkeiten der Entschwefelung yon Stahlbadern mit Hilfe von 
Kalkschlaeken, insbesondere die hierbei stórend wirkenden Rkk., werden besprochen. 
Demgegenuber weist die Entschwefelung mit K„0 bessere Resultate auf. Es werden 
Verss. beschrieben, bei denen K 20-haltige Leucitschlaeken yerwendet wurden. Die 
Leueitschlacken konnten auch im sauren Jlartinofen, im Hochofen u. im Kuppelofen 
mit Erfolg benutzt werden. (Congr. int. Mines, Mćtallurgie, Geol. appl. Sect. Jletallurgie 
VI. S.-Ber. 815— 18. 1930. Pesaro.) W e n t r u p .

Th. Geilenkirchen, Das Schmdzofenproblem in  der EisengiefSerei. Nach einleitendcn 
Betrachtungen iiber die fiir EisenguB erforderlichen GieBtempp. u. die Moghclikeiten, 
diese Tempp. in den Ofen der EisengieBereien zu erreichen, werden Verbesserungen des 
Kuppelofens, die neueren Formen der Flammófen, Martinofen, der Wustófen u. der 
Brackelsbergófen besprochen. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. 
Mśtallurgie VI. S.-Ber. 791—800. 1930.) W e n t r u p .

Jose Canameras y Gonzalo, Studium, des Luftdrucks und -tolumens bei Kuppcl- 
ófen. Eine Vorr. zur Messung des dem Kuppelofen zugefuhrten Windyolumens wird 
beschi-ieben. Die unterschiedlichen Verhaltnisse fiir die Luftregelung bei Versvendung

II. 426.) G r a g e r .

15/4. 1932.) Sc h o n f e l d .
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verschiedenen Kokses werden durch zwei Verss. festgestellt. (Congr. int. Mines, 
Metallurgie, Geol. appl. Seet. Metallurgie VI. S.-Ber. 783— 84. 1930. Barcelona.) W e n t r .

Marcel Lacroix, Bemerlcungen iiber den Oebrauch des Hochfreąuenzinduktionsofens 
fiir  die Edelstahlerzeugung. Die Anlage eines 150-KVA-Hochfrequenzofens System 
Ajax-Northrup, der mit 2250-periodigem Wechselstrom yon 1200 V arbeitet, wird be- 
schrieben. Das Fassungsvermogen betragt 250 kg. In dem Ofen werden Schnelldreh-, 
Werkzeug- u. nichtrostende Stiihle hergestellt. Warmeverbrauch u. Wirkungsgrad, 
sowie Besonderheiten der Chargenfiihrung, z. B. Regelung des C-Geh., Sehlacken- 
fiihrung, werden angegeben. (Congr. int. Mines, Mćtallurgie, Gśol. appl. Seet, 
Metallurgie VI. S.-Ber. 217—25. 1930. Saint Etienne.) W e n t r u p .

Jean Genneau, Beitrag zum Studium der physikalisch-chemischen Reaktionen im 
basischen Mariinofen wahrend der Schmelzperiode. Die Oxydationsrkk. zwischen den 
Ofengascn u. den Bestandteilen des Einsatzes werden im Zusammenhang mit den 
Warmetónungen dieser Umsetzungen besprochen. Daraus ergibt sich die Reihenfolge 
u. Gesehwindigkeit, mit der die Eisenbegleiter verbrennen. Aus den Feststellungen 
werden Folgerungen fiir die zweckmaBige Fiihrung der Schmelzperiode gezogen. 
(Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Seet. Mćtallurgie VI. S.-Ber. 151—56. 1930. 
Terni.) W e n t r u p .

Stanislas Surzycki, Marlinverfahren mit fliissigem Einsatz oline Schrotlzusatz.
Vf. schlagt ein Verf. vor, bei welchem in zwei Ofen wechselweise fl. Roheisen zusammen 
mit Erz so eingesetzt werden soli, daB die Kapazitat eines Ofens jeweils nur zu 2/3 aus- 
genutzt ist. Hierzu wird 1/3 der fertigen Charge des anderen Ofens zugegeben, wahrend 
nur der Rest dieser Charge yergossen wird. Das Verf. ist auf einem poln. Stahlwerk 
ausprobiert worden. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Gśol. appl. Seet. Mćtallurgie VI. 
S.-Ber. 149—50. 1930.) ______________  W e n t r u p .

Georg Zotos, Berlin, Verfahren zur Durchfuhrung metallurgischer Prozesse. Dic 
Anwendung des Verf. u. der Einriclitung zum Erschmelzen yon Glas, Silicaten u. 
anderen in der Hitze piast. bzw. schmelzbaren Stoffen oder Gemischen nach D. R. P. 
518 682 bei der Durchfuhrung metallurg. Prozesse, z. B. beim Schmelzen von Eisen 
u. Stahl. — Bei dom Verf. wird durch dio Anwendung der zentrifugalen Kraft die Zer- 
storung der durch die Flamme beanspruehten Teile des Ofens yerkindert. Der Einsatz 
kann fest oder fl. sein. In  der beschriobenen Art kónnen alle motallurg. Verff. durch- 
gefiihrt werden, die jetzfc z. B. in Siemensofen durchgefiihrt werden u. bei denen eine 
Wechselwrkg. zwischen don Bestandteilen der Heizflamme u. den Einsatzstoffen statt- 
findet. (D. R. P. 564793 KI. 18 b vom 30/9. 1928, ausg. 19/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 
518 682; C. 1931. I. 2380.) H a b b e l.

Karl Schmidt G. m. b. H., Neekarsulm, Wiirttemberg (Erfinder: Herbert 
Pontzen, Heilbronn a. N.), Verfahren zur Ausfuhrung von metallurgischen Schmelz- 
prozessen, bei denen unter Vermeidung einer Salzdecke eine Einw. der Feuergase auf 
das Schmelzgut yerhiitet werden soli, dad. gek., daB der Ofenatmosphare Dampfe 
yon bei erhóhter Temp. yerdampfenden anorgan. Salzen beigemischt sind. — Die 
anorgan. Salze, z. B. Na2C03, NaCl oder CaF2 werden der Beschickung oder der Heiz
flamme in festem oder fl. Zustand beigemischt. Die Verwondung einer Salzdecke, 
die zerstorend auf das Ofenmauerwerk wirkt, eriibrigt sich. (D. R. P. 564 351 KI. 40a 
vom 14/6. 1930, ausg. 18/11. 1932.) Ge is z l e r .

Kari Stobrawa, Gleiwitz, Verfahren zur Vorbehandlung von fliissigem Roheisen 
im Herdofen oder Flachherdmischer durch Zusatz yon FluBeisenabfallen (Schrott) u. 
oxyd. Zuschlagen, die beide gleiehzeitig u. gemeinsam durch eine vom Ofen imabhangigo 
reduzierende Wiirmeąuelle yorerhitzt sind, dad. gek., daB aus einem Gemisch yon 
FluBeisenabfallen u. oxyd. Zuschlagen hergestellte PreBblócke in yorerhitztem Zustand 
yerwendet werden. — Erzielt wird eine weitere Beschleunigung des Herdofenverf. 
yermittels einer ununterbrochenen u. yerstarkten Aufeinandenvrkg. von Metallbad u. 
yorerhitztem oxyd. Zuschlag, bei Ggw. einer wesentlich geringeren Menge einer auBer- 
ordentlich reaktionsfahigen, hochbas. Schlacko, die fur die Oxydationsprodd. der 
Metalloide wahrend des ganzen Prozesses stark aufnahmefahig u. gering eisonhaltig 
bleibt u. die den Warmeaustausch zwischen Ofenflamme u. Ofeninhalt begiinstigt; 
ferner wird ein gleichmaBigerer Verlauf des Frischvorganges erreicht u. eine bessere 
Ausnutzungsmóglichkeit des hierbei in orhebliehen Mengen bisher nutzlos entweiehen- 
den Kohlenoxydes; auch wird eine yorteilhaftere Auswertung des Erzzuschlages er-
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móglicht, fiir welchen bei diesem Verf. hauptsiichlich Feinerze ver\vendet werden kónnen. 
(D. R. P. 567 931 KI. 18 b vom 11/4. 1931, ausg. 11/1. 1933.) H a b b e l .

A/S Norsk Staal (Elektrisk-Gas-Reduktion), Oslo (Erfinder: E. Edwin), Her
stellung von Formśtiicken aus Magnetit bzw. aus Eisen mit einem t/berzug von Magnetit. 
Die durch Presscn von Eisenschwamm hergestellten Formstiicke werden mit iiber- 
hitztem W.-Dampf bzw. mit C02 behandelt. Die aus Eisenschwamm hergestellten 
Formstiicke werden bis zu einer D . von ca. 3,7 gepreBt. Gegebenenfalls erhalten die 
Formstiicke einen Kern von Eisenschwamm, der bis zu einer noch groBeren D. ge
preBt ist. Die so gewonnenen Prodd. finden ais Elektroden bei elektrolyt. Verff. Ver- 
wendung; sie kónnen aber auch ais Ofenfutter bei Sclimelzófen oder ais Elektroden 
fiir Liehtbogen bei elektr. Ofen, Bogenlampen usw. benutzt werden. (Schwed. P. 
71 247 vom 12/7. 1928, ausg. 3/3. 1931.) D r e w s .

Tokushichi Mishima, Japan, Dauermagnetstahl, bestehend aus 5—40% Ni, 
1,0— 20% Al, Rest Fe. Der Werkstoff kann auBerdem noch 0,4—40% Co, 0,5— 10°/„ 
Mn, 0,5—8%  W, bis zu 10% Mo, bis zu 10% V, bis zu 20% Cu u. bis zu 1,5% C ent
halten. Die Legierungen besitzen auBerordentlich hohe Koerzitivkraft bei hoher 
Romanenz, ohne daB eine Abschreckbchandlung des Werkstiickes notwendig ist. (F. P. 
731361 vom 13/2. 1932, ausg. 2/9. 1932. Japan. Priorr. 9/3., 30/7., 27/8. u. 8/2.
1931.) Ge is z l e r .

Stulz-Sickles Co., Newark, New Jersey, iibert. von: Burt Howell Payne, West- 
field, New' Jersey, Manganstdhl, besonders zur Herst. von SchweiBstabcn, bestehend 
aus 11,0— 13,5% Mn, 2,5—3,5% Ni, 0,6—0,85% C, mindestens 0,6% Si u. Fe ais Rest. 
Mit steigendem Geh. an Ni sollen auch die Gehh. an C u. Mn gesteigert werden. Der 
Werkstoff eignet sich wegen seiner hohen Hartę auch fiir Siebe zum Absieben von Koks, 
Gesteinen u. Erzen. (A. P. 1876 738 vom 2/9. 1931, ausg. 13/9. 1932.) G e is z l e r .

C. E. Johansson, Eskilstuna, und O. A. E. Gumaelius, Oesterbybruk, Legierung 
fur Prazisionsmeliwerkzeuge. Man verwendet eine rostfreie Stahllegierung, welche 
1,75% C, 12% Cr, 3,6% Co, 0,65% Mo u. 0,6% Ni enthalt u. die gehartet wurde, bis 
eino Hiirte von 63 gemaB R o c k w e l l s C-Skala erreicht ist. (Schwed. P. 71 095 
vom 9/12. 1926, ausg. 10/2. 1931.) D r e w s .

Gustav A. Reinhardt und Richard H. Eurich, Youngstown, V. St. A., Her
stellung von eisemen Gegenstanden. Eisenschwamm wird durch Pressen unter hohem 
Druck in eino Form gebracht, die etwas groBer ist ais die gewunschte. Der PreBling 
wird dann auf eine Temp. etwras oberhalb der krit. erhitzt. Beim Abkiihlen werden 
infolge der eintretenden Schwindung die gewiinschten Abmessungen erreicht. Es ist 
zweckmiiBig, dem Eisenschwamm etwas C zuzusetzen. Das Verf. eignet sich besonders 
zur Herst. von Geschossen. (A. P. 1 878 539 vom 9/2. 1929, ausg. 20/9- 1932.) G e is z l .

Xavier de Spirlet, Belgien, Kórnen von Zinkblende. Eine Mischung aus an- 
gefeuchteter fein gemahlener Blende u. 5— 15% Rostblende wird mit H 2SO., behandelt. 
Das teilweise sulfatisierte Prod. wird dann mit Ton in einer Menge von 1—3% ver- 
mischt u. die Mischung aus einer Strangpresse, dereń Mundstuck aus einem Bleeh mit 
einer Anzahl von Lochern von 3—4 mm Durchmesser besteht, auf ein Transportband 
ausgepreBt, das die PreBlinge durch einen Trockenofen fuhrt. Das getrocknete Gut 
wird dann abgerostet. (F. P. 730 978 vom 3/2. 1932, ausg. 26/8. 1932. Belg. Prior. 
28/2. 1931.) G e is z l e r .

Standard Rolling Mills, Inc., Brooklyn, iibert. von: JosephH. Konigsberg, 
Brooklyn, Zinnlegierung, bestehend aus 1— 15% Sb u. Cu, 0,005—0,1% Zn oder Al 
oder beiden Metallen u. Sn ais Rest. Der Werkstoff weist rein silbcrweiBe Farbę auf, 
ohne daB seine gute VergieBbarkeit durch den Zusatz von Al u. Zn beeintrachtigt wird. 
(A. P. 1869 378 vom 14/4. 1931, ausg. 2/8. 1932.) Ge is z l e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Verfaliren zur Her
stellung von Bleirohren, besonders von Kabelmanteln mit Hilfe von Pressen, boi denen 
der PreBvorgang jedesmal beim Neufiillen des Aufnehiners unterbrochen wird, dad. 
gek., daB die zwei aufeinanderfolgenden Bleifiillungen zum Zusammenschmelzen ge
bracht werden, indem die Oberflache des im Aufnehmer festgewordenen Restes der 
einen Fullung verfliissigt u. erst danach der Aufnehmer mit fl. Pb gefullt wird. — 
Die Verfliissigung des Bleirestes kann durch eine Gasflamme, die man in den Rezi- 
pienten einfiilirt, erfolgen, wobei man seine Wandung durch einen Schutzmantel vor 
einer Beschadigung durch die Flamme bewahrt. Die Bldg. von undichten u. schwachen 
Stellen im Kabelmantel, die infolge ungenugender YerschweiBung der einzelnen
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Fiillungen des Rezipienten entstehen, soli vermieden werden. (Oe. P. 129 252 voin 
25/10. 1930, ausg. 25/7. 1932. D. Prior. 8/11. 1929.) G e is z l e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Verfahren zur Her
stellung von Bleirohren, besonders von Kabehndnteln, mitlels Slrangpressen, dad. gek., 
dafi man das Schmelzen des Pb im Schmelzofen, das Einbringen des Pb in den Rezi- 
pienten u. das Verpressen zu Rohren untęr AusschluB von 02, vorteilhaft in einem 
indifferenten Gase, z. B. in N2, vornimmt. — Die Bldg. von Oxydhauten auf dem Pb, 
die zu undiehten Stellen im Bleimantel fiihrt, soli yermieden werden. (Oe. P. 129 253 
vom 31/10. 1930, ausg. 25/7. 1932. D. Prior. 31/10. 1929.) G e is z l e r .

Sulphide Research Corp., Ltd., Montreal, Canada, tibert. von: Horace Freeman, 
Shawinigan Falls, (Juebec, Canada, Aufarbcitung von sulfidiscken Kupfer- und Blei- 
erzen. Die feingemahlcnen Erze werden zusammen mit Brennstoffen u. FluBmitteln 
mit Hilfe h. Luft von oben her in einen auf Schmelztemp. der Besehiekung erhitzten 
Ofenraum eingeblasen. Die Luftmenge riehtet sich dabei nach der Menge an Fo, S u. 
Brennstoff in der Besehiekung. Die Gangart verschlaekt, wahrend Cu u. Pb, soweit 
sie nicht zu Metali umgesetzt werden, in don Stein gehen. Die Ofenabgase werden 
oben aus dem Ofen abgezogen u. zur Vorwarmung des Windes ausgenutzt. (A. P. 
1888164 vom 15/6. 1929, ausg. 15/11. 1932.) G e is z l e r .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verbesserung der elektrischen Leit- 
fahiglceit von Kupfer. Dem gesehmolzenen Metali setzt man 0,005—0,1% Li oder Ca 
oder eine Mischung beider zu. Die Sehmelzbedingungen werden so geregelt, daB 0,002 
bis 0,005% Li oder 0,005—0,01% Ca im Endprod. enthalten sind. Bei Elektrolyt- 
kupfer, das ohne die angegebenen Zusatze eine Leitfahigkeit von 58,6 aufwies, erzielte 
man eine durchschnittliche Leitfahigkeit von 60. (F. P. 734 761 vom 26/2. 1932, ausg. 
28/10. 1932. D. Priorr. 27/2. u. 23/3. 1931.) G e is z l e r .

Wilhelm Rover, Kiel, und Friedrich Wolf, Miinchen-Daehau, Schmelzen schwcr 
schmelzbarer Metalle unter tunlichster Verhiitung der Aufnahme von Verunreinigungen 
in der Weise, daB der SchmelzfluB von einem loekeren Gefiige desselben Metalles um- 
geben wird, dad. gek., daB das Arbeitsgut in Stabform mittels durch Stromdurchgang 
erzeugter Widerstandserwarmung geschmolzen wird. — Der aus W oder Ta geformte 
Stab wird in einer kiihlenden Gashlilie, z. B. in H2, durch Stromdurchgang gesintert. 
Dann wird die Stromstarke soweit gesteigert, daB die Seelo des Sinterkórpers zum 
FlieBen kommt. Zur Erzielung einer bestimmten Gefiigeausbldg. wird die Abkiihlungs- 
geschwindigkeit geregelt. (D. R. P. 558 685 KI. 40d vom 17/12. 1929, ausg. 10/9.
1932.) ' G e is z l e r .

Thaddeus Kazimir Sendzimir, Shangai, und Theodor John Bostroem, Meudon, 
Frankreich, Metalluberzuge auf Metallen. Die zu iiberziehenden Metalle, besonders 
Stahldrahte, werden gegliiht, dann durch ein Metali-, z. B. Bleibad, gezogen, in welchem 
sio allmahlich auf eine 50— 100° iiber dem F. des tJberzugsmetalles liegende Temp. ab- 
gekiihlt werden, u. in unmittelbarcm AnschluB daran durch das geschmolzeno tlberzugs- 
metall gefiihrt. Das Abkuhlungs- u. das Bad des tJberzugsmetalles sind mit einer zu- 
sammenhiingenden Schutzschicht eines inerten Stoffes bedeckt. Das tlberzugsmetall 
wird durch die Hitze des zu iiberziehenden Metalls im SchmelzfluB erhalten. (E. P.
385 971 vom 27/4. 1931, ausg. 2/2. 1933.) K u h l in g .

Telefunken Gesellschaft fiir drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin, Ver- 
fahren zur Verchromung der Elektroden von Entladungsrohren, dad. gek., daB zuerst 
ein ttberzug eines sauerstoffhaltigeren Chromoxyds, z. B. Cr03, aufgebracht u. dieser 
darauf, z. B. durch Gliihen in Wasserstoff, zu dem Oxyd Cr203 reduziert wird. — Das 
Verf. soli an die Stelle der bisher meist auf elektrolyt. Wege erfolgenden Herst. des 
Cr203-t]berzuges treten. (Oe. P. 131 324 vom 12/2. 1932, ausg. 10/1- 1933. D. Prior. 
31/3. 1931.) H e in r ic h s .

World Bestos Corp., Paterson, V. St. A., Draltlgalvanisie,rungsverfahren, boi 
welchem der Draht ais Kathode benutzt wird u. im fortlaufendcn Arbeitsgang durch eine 
hohle, in die Galvanisierungslsg. getauchtc Anodę geht, wahrend Strom vom Draht aus 
durch einen, mit ihm in Beriihrung stehenden negativen Stromleiter weitergeleitet wird, 
dad. gek., daB innerhalb der hohlen Anodę eine Elektrolyse an u. nahe dem negativen 
Stromleiter durch eine ihn u. den benachbarten Teil des Drahtes eng umgebende Iso- 
lierung verhindert wird. —  Die Erzeugnisse sind leicht biegbar u. lassen sich zu Spulen 
wickeln, ohne daB die t)berziigo reiBen oder absplittern. Eine geeignetc Vorr. wird in 
der Patentschrift beschrieben. (D. R. P. 570 409 K I. 48a vom 29/11. 1929, ausg. 
15/2. 1933. A. Prior. 28/11. 1928.) * K u h l in g .
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Platen-Munters Refrigerating System Aktietolaget, Stockholm, Herstellung 
einer korrosionsfestcn Schutzschicht auf Aluminium  durch anod. Behandlung in einem 
geeigneten Elektrolyten mit vorheriger Behandlung des Al in einem Fluoridbade, 
1. dad. gek., daB die Vorbehandlung in einem alkal. Fluoridbade anod. erfolgt. — 2. dad. 
gek., daB das Fluoridbad durch (NH4)2C03, NH3 oder Aquivalente alkalisiert wird. — 
Das Verf. ist besonders dann von Wert, wenn die Erhaltung des gefalligen Aussehens 
der Gegenstiinde von Wichtigkeit ist. (D. R. P. 569 622 KI. 48a vom 23/7. 1927, ausg. 
6/2. 1933.) K u h l in g .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges., Lautawerk/Lausitz, Herstellung 
eines Korrosionsschutz-Ozyduberzuges auf Aluminium oder Aluminiumlegierungen dureh 
elektrolyt. Oxydation u. durch Eintauchen in sog. I. G.-Wachs (Markę 0 u. OP). 
(E. P. 385 763 vom 25/1. 1932, ausg. 26/1. 1933. D. Prior. 31/12. 1931.) M. F. Mij.

Leopold Selim d, Der Bau und der Betrieb der Kupolofen. Bd. 1. Halle: Knapp 1933. gr. 8°. 
=  Dic Betriebspraxis d. Eisen-, Stahl- u. MetallgieCerei. H. 20.

1. Der Bau d. Kupolofen. XI. 1.: Die Entwicklg. d. Kupolofen-Schmelzteehnik. 
Tl. 2: Dic Bauformen d. Kupolofen. (132 S.) nn M. 7.60; geb. nn M. S.80.

Gerhart Tschorn, Werkstoffpriifung in der Eisen- und StahlgicCerci. Ein Handb. f. d. Gebr. 
in d. Praxis. Halle: Knapp 1933. (196 S.) gr. 8°. =  Die Betriebsprasis d. Eisen-, 
Stahl- u. MetallgieCerei. H. 19. nn M. 12.—; geb. nn M. 13.30.

IX. Organische Industrie.

G. Natta, Uber die Herstellung des Formaldeliyds durch Ozydation oder katalytische 
Dehydrierung des Methylalkohols. I. Mitt. (Vgl. C. 1933. I. 1682.) Unter Anwendung 
der NERNSTsehen Naherungsformel werden die Gleichgewichtskonstanten der haupt- 
sachlichen Rkk. bereclinet, die bei der Herst. des Formaldeliyds aus Methylalkohol 
stattfinden kónnen. Dic Diskussion, ob eine prakt. Móglichkeit zur Verbesserung der 
Ausbeute besteht, laBt die Anwendung sehr kurzer Kontaktzeiten u. bestimmter Kata- 
lysatoren unter besonderen physikal. Bedingungen ais berechtigt erscheinen. Es er- 
weist sich ais prakt. unmóglich, Formaldehyd mit brauchbaren Ausbeuten durch 
direkte Synthese aus CO u. H ,, auch bei Anwendung hoher Drucke, zu erhalten. Die 
einfache Dehydrierung des Methylalkohols in Abwesenheit von Luft, die die Wieder- 
gewinnung von H2 gestatten wiirde, ist theoret. móglieh mit hohen Ausbeuten bei 
Tcmpp, iiber 400°. Die hierbei jedoch auftretenden prakt. Scliwierigkeiten lassen sich 
nur teihveise durch Anwendung hohor Konzz. von CO u. CO, beheben, welche die De
hydrierung begiinstigen u. schadliche Nebenrkk. hintanhalten. Zur Best. der Aus
beute (Yerhaltnis CH20 zu angewandtem CH3OH) wird eine einfache gasanalyt. Methode 
in Vorschlag gebracht. (G. Chim. ind. appl. 14. 545—51. 1932.) H e l l r i e g e l .

G. Natta und M. Strada, Uber die Herstellung des Formaldeliyds durch Ozydation 
oder katalytische Dehydrierung des Mełhylalkohols. I I . Mitt. (I. vgl. vorst. Ref.) Die 
techn. Herst. des Formaldehyds durch katalyt. Oxydation des Methylalkohols mit 
Luft gibt nahezu 90% Ausbeute, wenn man Katalysatoren anwendet, die die einfache 
Dehydrierung begiinstigen, u. wenn die Katalysatortemp. genau kontrolliert wird. 
Ausbeuten von 80—90°/0 wnrden bei ausschlieBlicher Dehydrierung erhalten mit ver- 
silbertem Cu, Silberwollc u. platiniertem Ag ais Katalysatoren, sowie hohen Konzz. an 
CO u. C02. Noch hohere Konzz., namlieh 94—96°/0 der theoret., ergaben sich, wenn in die 
Gasphase* dazu noch 10— 20% O, zur Kompensierung des endothermen Charakters der 
reinen Dehydrierungsrkk. durch den exothcrmen der Osydationsrkk. eingefiihrt wurden. 
Fiir das bei der Synthese des Methylalkohols anfallende C02 bietet sich eine Ver- 
wertungsmóglichkeit bei der Formaldehydfabrikation. (G. Chim. ind. appl. 14. 551—54.
1932. Mailand, Polytechnikum.) ' H e l l r ie g e l .

Vereinigte Chemische Fabriken, Kreidl Heller & Co., Osterreieh, Photo- 
chemische Ozydation organischer und anorganischer Verbindungen in einer sauerstoff- 
haltigen Atmosphare durch Liehteinwrkg. in Gg^% von Katalysatoren, z. B. von 
Antliracen, Dianthracen, Polyanthracen. Auf diese Weise wird Toluol zu Benzoesdure 
oxydiert oder A. zu Acełaldehyd oder Amylalkohol zu Isovaleriamaure oder Petroleum- 
KW-stoffe zu Fełtsduren. (F. P. 739 711 vom 6/7. 1932, ausg. 16/1. 1933. Oe. Prior. 
21/7. 1931.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Martin Mueller- 
Cunradi, Ludwigshafen a. Rh., und Fritz Eggert, 3\Iannheim, Polymerisation ton
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y-Butylen. Man waseht ein 10% y-Butylen, 4% Trimethylathylen neben geringen 
Mengen anderer Butylene, ferner noełi 40% Butan, 20% Pentan u. 15% H 2 neben 
6%  CH4 enthaltendes Gas mit etwa 50— 60IJ/0ig- Schwefelsaure u. erhitzt die Lsg. der 
KW-stoffe in einer Rohrschlange auf etwa 100°. Man erhśilt ein oliges Polymerisations- 
prod., das zu 80% aus Dimeren u. zu 20% aus Trimeren des y-Butylens u. Trimethyl- 
athylens besteht. (A. P. 1 889 952 vom 14/6. 1929, ausg. 6/12. 1932. D . Prior. 7/8. 
1928.) D e r s in .

Samuel Palkin, Washington, Columbia, und Howard R. Watkins, Somerset, 
Maryland, V. St. A., Eeinigen und Stabilisieren von Didthylather. Derselbe wird iiber 
einer M., die durch Tranken von Asbest mit alkal. Pyrogallollsg. erhalten worden ist, 
dest. u. die Dampfe durch eine wss., alkal. Pyrogallollsg. geleitet. Der so gereinigte 
A. wird iiber einer M. der obigen Art aufbewahrt, wobei auf etwa 300 ccm A. 5 g der 
stabilisierenden M. zur Anwendung gelangen. An Stelle des Pyrogallols konnen auch 
andere phenol. Substanzen, die mit 0 2 reagieren bzw. solchen absorbieren oder Per- 
oxyde zersetzen, verwendet werden. (A. P. 1 893 870 vom 21/5. 1928, ausg. 10/1. 

1933.) R . H e r b s t .
Antoine-Auguste Guntz, Algericn, Verfahren und VorricMungen zur Herstellung 

der Anhydride organisćher Sauren. Nach der pyrogenen Zers. von Essigsdure oder 
anderen organ. Sauren werden die Zers.-Prodd. oberhalb der Temp., bei der sie sich 
wieder vereinigen, durch Diffusion durch eine poróse Scheidewand vom W.-Dampf 
getrennt. Die Wandę, dereń Wrkg. durch Druck davor oder Vakuum dahinter unter- 
sttitzt werden kann, bestehen z. B. aus keram. Stoffen verschiedener Art, Holzkohle, 
mit Katalysatoren impragnierten porosen Massen oder Metallen. Die Wandę konnen in 
die Zers.-Kammer eingebaut sein. Zers.- u. Diffusionsraum konnen getrennt oder 
vereint sein. (F. P. 739 572 vom 5/10. 1931, ausg. 13/1. 1933.) D on a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Ludwig Berlin, Frankfurt a. M.-Hóchst, und Karl Muller, Bad Soden, Taunus), Ver- 
faliren zur Herstellung der Aluminiumsalze von Carbonsauren, dad. gek., daB man die 
Sauren in organ, indifferenten Lósungsmm. unter Erliitzen mit Al-Alkoholat oder in 
Ggw. eines Metalls, Metalloxyds oder Metallsalzes, welches in bekannter Weise Al zu 
aktivieren vermag, mit metali. Al umsetzt. Durch Verwendung der organ. Lósungsmm., 
in denen die Al-Salze 1. sind, gelingt die Herst. primarer, sekundarer u. tertiarer Salze 
je nach Wunsch in reiner Form. — 128 Teile Palmitinsdure in 100 Teilen Xylol u. 
40 Teile feinstgcpulyertes Al-Athylat in 400 Teilen Xylol werden unter Abdest. des ent- 
stehenden A. u. von 1/3 des Xylols im Olbad unter Ruhren erhitzt. Der Best des Xylols 
wird mit W.-Dampf entfernt, der Ruckstand getroeknet u. mit A. ausgekocht. Das 
Prod. ist sekundares Al-Palmitat. Bei der Herst. von sekundarem Al-Slearat kann statt 
Al-Athylat Al-Pulver verwendet werden, wenn beim Eihitzen etwas Hg-Chlorid ais 
Aktivator zugesetzt wird. Analog werden erhalten primares Al-Slearat, Al-Propionat 
tertidres Al-Oleat, Al-Oxyoleat, naplitliensaures, abietinsaures, propionsaures-palmitin- 
saures, abietinpalmUinsaures Al, bas. Al-Acetat, Al-Benzoat. Vgl. E. P. 348 790; C. 1931.
II. 1347. (D. R. P. 569 946 KI. 12o vom 25/3. 1931, ausg. 9/2. 1933.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung von 
Amiden liochmolekularer Fettsauren. Glyceride hochmolekularer Fettsauren, sowohl 
naturliche ais auch synthet., werden unter weitgehendem AusschluB von W., aber 
gegebenenfalls in Ggw. indifferenter organ. Lósungsmm. bei erhohter Temp. mit NH3 
oder Monoaminen, die ersetzbaren H am N tragen (ausgenommen rein aromat. Aminę), 
unter Bedingungen umgesetzt, daB nicht mehr ais 5-—10%  Base iiber die theoret. 
notwendige Menge im Rk.-Prod. verbleiben. — Im  Ruhrautoklayen wird Oliwnól 
bei 100—150° mit NH3 behandelt, bis keine Druekabnahme mehr stattfindet. — 100 Teile 
Ricinusol werden mit 35 Teilen Cyclohezylamin 3— 5 Stdn. auf 130— 150° erhitzt. 
(E. P. 384 665 vom 4/6. 1931, ausg. 5/1. 1933.) D o n a t .

Silesia, Verein chemischer Fabriken, Ida- und Marienkutte b. Saarau (Erfinder: 
Peter Schlosser, Breslau, Gerhard Kallner und Kurt Bartsch. Ida- und Marien- 
hiitte b. Saarau), Verfahren zur diskonlinuierlichen Darstellung von Diarylthiohamstoffen 
aus Aminen und Schwefelkohlenstoff, dad. gek., daB man den CSa mit einem t)berschuB 
der Aminoarylverb. vermischt u. das Rk.-Gemisch bei Tempp. von ca. 45—50° erwarmt.
— Z. B. werden 4 Moll. Anilin =  2 Moll. tlberschuB u. 1 Mol. C8t in einem mit wirk- 
samem Kiihler yersehenen GefaB bis ca. zum Kp. des CS2 gelinde erwarmt. Nach 
ca. 2 Stdn. scheidet sich der Diphenylthiohamstoff (H) in gelbliehen Krystallen ab, 
nach 4—5 Stdn. ist die Umsetzung beendet. Die entweichenden Gase, H2S neben
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geringen Anteilen mitgerissenen CS2, streichen durch eine mit Anilin beschickte Ab- 
sorptionsvorr., worin der CS2 restlos aufgenommen wird u. sich zu Diphenylthioharnstoff 
umsetzt. Dieses yorgelegte Anilin (I) wird gemeinsam mit dem AniliniibcrschuB aus 
dem Rk.-GefaB bei dem nachsten Arbeitsgang wieder eingesetzt. Der geringe Geh. 
des I an I I  wirkt beschleunigend auf die Umsetzung ein, so daB der Zusatz eines be- 
sonderen Katalysators, wie S, zum Rk.-Gemisch entbehrlich ist. Nach der Umsetzung 
wird der I I  abgesaugt u. mit wenig frisehem I  nachgewaschen, das seinerseits wieder 
zur CS2-Absorption vorgelegt wird. Dio letzten Anteile des am I I  haftenden I  werden 
entweder im Vakuum abdest. oder mit Bzl., Solventnaphtha o. dgl. entfernt u. in 
beiden Fśillen wiedergewonnen. Der erhaltene I I  ist weiB, yon groBcr Reinheit, F. 153 
bis 154°. Die Ausbeute betragt 90% u- mehr. (D. R. P. 559 814 KI. 12o vom 18/3. 1928, 
ausg. 30/9. 1932.) Sc h o t t l a n d e r .

Newport Industries, Inc., iibert. von: Clyde O. Henke und Gastao Etzel, South 
Milwaukee, V/St. A., Herstellung von Reten. Man behandelt Baumharz, Abietin- 
sdure u. dgl. mit S, indem man z. B. 200 Teile Harz mit 100 Teilen S auf 200— 250° 
erhitzt. Nach etwa 30 Min. wird unter Einleiten von W.-Dampf im Hochvakuum bei 
250—275° abdest. Das Dest.-Prod. wird fraktioniert aufgefangen. Die zuerst iiber- 
gegangenen 48 Teile 01 werden aus Alkohol in der Warnie umkrystallisiert. Man erhalt 
ein prakt. reines Reten mit F. 96— 99°. (A. P. 1 881 565 vom 2S/7. 1930, ausg. 11/10.
1932.) D e r s in .

X. Farb er ei. Farben. Druckerei.
A. Foulon, Fortschritte in der Pigment- und Buntfarbeninduslrie. Herst. fein- 

korniger Chromoxydgriine, hoehdisperser Bleisulfate, feinyerteilter Eisenoxyde, Misch- 
krystallfarbstoffe u. Rcinigung yon Schwerspat. (Farbę u. Lack 1933. 81. 91—92. 
103. 1/3.) SCHEIFELE.

Jos. Bradley, Gewinnung naturliclier Eisenoxydpigmente in Kanada. (Drugs Oils 
Paints 48. 16. Jan. 1933.) Sc h e if e l e .

W- E. Tischtschenko, J. M. Pessin, A. L. Kostrak und S. S. Freidlin, Die
Darslellung von Tilandioxyd ans dem Chibinschen Apatit-Sphengestein fur die Fabrikation
von Weififarben. Ais Rohmaterial zur TiO»-Darst. aus dem Apatit-Sphengestein kann 
nieht das Gestein selbst, sondern nur das Sphenkonzentrat yerwendet werden, da im 
ersteren Falle ein ais Farbę untaugliches Ti-Phosphat erhalten wird. Das Sphenkon
zentrat wird mittels 80%ig- H 2S04 bei 140— 145° 10—11 Stdn. behandelt, worauf 
die zcrsetzte u. zerkleinerte M. 7 Stdn. bei 97° ausgelaugt wird. Dio abfiltrierte Lsg. 
wird nach Red. mittels metali. Fe einer Hydrolyse unter Anwendung eines Titan- 
hydroxydkeimes nach dem MECKLENBURGschen Verf. unterworfen u. nach dem 
Waschen wahrend 3 Stdn. auf 500° erhitzt. Die Gesamtausbeute des TiO» betragt 
nach diesem Verf. 71% des Geh. desselben im Sphenkonzentrat. (Chem. J. Ser. B. 
J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5.
685— 92. 1932.) K l e v e r .

J. Greenfield, Ti02. Bemerkungen iiber Herst. u. Anwendung von Titandioxyd 
u. anderen Titanpigmenten. (Paint Varnish Lacąuer Enamel Colour Manuf. 2. 307—10. 
Dez. 1932.) Sc h e if e l e .

Max Moldenhauer, Die Fabrikation der Mennige. Herstellungsvorgang der Mennige 
aus Weichblei iiber Rohglatte ais Zwischenstadium. Abb. von Rohglatteanlage u. 
Mennigcofen. (Farben-Chemikcr 4. 46— 48. Febr. 1933.) Sc h e if e l e .

Otto Merz, Uber das Feinmalilen von Spiritusdeckfarben und Celluloseesterdeck- 
farben. Krit. Besprechung der in Frage kommenden Miihlen (Trichter-, Kugel-, Stab- 
trommelmiihlen, Walzenstiihle u. Einwalzenmiihlen). (Farbę u. Lack 1933. 82—83. 
15/2.) Sc h e if e l e .

Kluckow, Die Anfordenmgen an Lacke und Farben fiir Kautschuku-aren. Lacke 
fiir Balie u. Spielwaren mussen hohe Elastizitat u. Bruchsicherheit, MindestmaB an 
Nachdunkeln u. gute Haltbarkeit auf der Kautschukgrundlage aufweisen. Verwendet 
werden hochwertige Dammar-, Kopal- u. Bernsteinlacke auf Leinol-, Standol- oder 
Holzolbasis mit geeigneten kupfer- u. manganfreien Rohstoffen u. manganfreien Sicca- 
tiven. Weiter werden Lacke benotigt bei der Fabrikation von gummierten Regen- 
manteln, Guinmi-, Turn- u. Uberschuhen, sowie yon Jlatten, Platten u. Formenartikeln. 
Bei der Verarbeitung yon Druekfarben mit Gummiwalzen ist auf die Zus. der Farben 
zu achten. Terpentinol, Kaenól, Petroleum, Benzol u. dessen Homologe wirken auf 
Gummi quellend u. strukturyerandernd, wahrend leichtersd. Benzine (Ligroin, Petrol-
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iither) von geringem EinfluB sind. Kupfer, Mangan u. Eisenoxydulvcrbb. wirkcn 
katalyt. ais Gummigifte, weshalb dic vcrwendcten Pigmcnte u. Siccativc diese Stoffo 
nicht enthalten diirfen. Eisenrot fiir Gummiwaren muB frei von Kupfer u. Mangan 
sein. Chromgelb u. Chromgriin werden mehr u. mehr durch Cadmiumgelb bzw. Cad- 
miumgelb in Verb. mit Ultramarinblau verdrangt. Zum Fiirben von Kautschukwaren 
kommen Bleifarben wegen Bldg. yon Schwarzem Bleisulfid nicht in Frage. Ais WeiB- 
farbe eignet sich Titandioxyd neben Lithopone u. Zinkśulfid am besten. Da Kupfer- 
freiheit gefordert wird, diirfen die Lacke nicht in Kupferkesseln etc. hergestellt werden. 
Mangantrockner ist weitestgehend zu vermeiden. (Farben-Ztg. 38. 380—81. 31/12.
1932.) Sć h e if e l e .

Paul Nettmann, Vernachlassigte Bedeulsamkeiłen. Angaben uber den EinfluB
von Spannungen in der Unterlage auf die Beanspruchung des Anstrichfilms. Teil- 
referat der Arbeit yon Z. Tuzr, Proceedings I I I ,  Engineering Congress Tokio 1929, 
267—314. (Farben-Chcmiker 4. 13— 15. 49—50. Febr. 1933.) Sć h e if e l e .

Kurt Herberts U. Co., Uber Quellfdhigkeit wid Gasdurchlassigkeit reiner Ólfilme 
im Vergleich zu kautschuk-, chlorkautschuk- und holzblhaltigen Ólfilmen. A. Kautschuk- 
haltige Ólfilme. — Verwendet wurde Leinólfirnis mit 0,5°/o Pb in Form von gefalltem 
Pb-Linoleat, der mit 20°/„ig. Benzollsg. von mastiziertem, liellem Crepe im Verhaltnis 
von 0, 1, 2 u. 5°/0 Rohkautschuk auf Leinol versetzt wurde. Zur Best. der Quellfahig- 
keit wurden Filme auf 7,5 x 10 cm-Glasplatten 3 Tage bei 18—20° getroeknet, dann 
in W. gestellt u. von Zeit zu Zeit gewogen. Es ergab sich, daB die Zusatzc yon Kautschuk 
das Herauslósen wasserloslicher Oxydationsprodd. aus dem Film erscliwcren u. dio 
Quellfahigkeit yerringern. Die Gasdurchlassigkeit wurde fiir S02, HC1 u. NH3 gepriift. 
Fiir dio S02-Verss. wurden mit Fuchsin rot gefarbte Gelatineschichten auf Glas mit 
den Firnissen iiberzogen, nach 3-tagigem Trocknen mit dem Film nach unten auf mit 
etwas S02 beschickte GlasgefaBe gelegt u. die Zeit bis zur Entfarbung des Fuchsins 
beobachtet. Fiir die Verss. mit HC1 u. NH3 wurden dio Firnisse auf Filtrierpapier 
gestrichen u. nach 3-tiigigem Trocknen iiber Pulyerfiaschchen gebunden, die mit 
20 ccm 1/10-n. AgN03 bzw. 20 ccm dest. W. + Phenolphthalein beschickt u. in Ex- 
siccatoren mit konz. HC1 bzw. NH3 gestellt wurden. Es ergab sich, daB Zusatz von 
Kautschuk die Gasdurchlassigkeit fiir NH3 u. noch mehr fiir HC1 wesentlich herabsetzt.

B. Chlorkautschuk- u. holzólhaltigo Ólfilme. — Vergliehen wurden Firnisse mit
0, 2, 5 u. 10% Chlorkautschuk sowie mit 25°/o Holzol. Die Quellyerss. in W. ergaben,

- daB das Herauslósen von wasserloslichen Oxydationsprodd. durch 2 u. 5% Chlorkaut
schuk weniger verhindert wird ais durch die gleichen Mengen Rohkautschuk, wahrend 
die Quellfahigkeit in demselben MaB yorringert wird. AuBerordentlich stark ist die 
Verminderung der Quellfahigkeit durch 25°/0 Holzol. Die Gasdurchlassigkeit wurde 
fiir NH3, S02, HC1 gepriift. Es wurde beobachtet, daB Zusatz von Chlorkautschuk 
eine erhebliche Verringerung der Gasdurchlassigkeit besonders fiir HC1, weniger fiir 
NH3 u . am geringsten fiir S03 bewirkt. In  starkem MaBe wirkt auch Holzol ąuellungs- 
vermindernd. (Farben-Ztg. 38. 481—82. 28/1. 1933.) S ć h e ife le .

K. Buser, Saugfahigkeit der Pigmente in bezug auf Weichmacher. Best. des Olbedarfs 
von 50 Pigmenten durch Anreiben mit Trikresylphosphat bis zu dem Punkt, wo dio 
Pastę nicht mehr vom Messer abfallt u. beim Abschleudern mit einer nach oben ge- 
richteten Spitze stehenbleibt. An einigen WeiBpigmenten wurde auch der Olbedarf 
mit Tributylphosphat u. Sipalin MOM untersucht. (Farben-Chemiker 4. 55— 57. Febr,
1933.) Sć h e if e l e .

Freitag, Anstriph von Belmifliichen. (Brennerei-Ztg. 50. 23. 8/2. 1933. — C. 1933.
I- 2001.) Sć h e if e l e .

F. Wachholtz, Uber die Bildung blauer wid violetler Flecken auf weipen Anstriclien. 
Untersucht wurden zwei Fiille von Fleckenbldg. auf weiBen Anstrichen, wo in einem 
Falle dio Flecken sich nur oben ausbreiteten, scharf begrenzt u. in organ. Lósungsmm.
1. u. schón yiolctt waren, wahrend im anderen Falle dio Flecken von unten entstanden,
nicht scharf begrenzt, schmutzig-blau u. in organ. Lósungsmm. unl. waren. In samt- 
lichen Flecken konnte nicht Co, aber Fe nachgewiesen werden. (Farben-Ztg. 38. 
533—34. 11/2. 1933.) Sć h e if e l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersldlung von Neiz-, Rei- 
nigungs-, Schaum- wid Emulgierwigsmitteln durch Halogenieren yon Sulfonsaure- 
gruppen enthaltenden Carbonsaureestem oder -amiden oder durch Sulfomerung der

XV. 1. 160
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ontspreehenden Verbb. -— 265 Teilo Teiraclilorstearinsdurechlorid werden bei 20° in 
eine Lsg. von 100 Teilen Monoaihanolaminschwefdsdureester u. von 50 Teilen NaOH in 
440 Teilen W. eingetragen. Dabei wird das Na-Salz des H 2S04-Esters des Tetrachlor- 
stearinsduremonoathanolamids in Form einer 40%ig. Pastę erhalten. —  360 Teile des 
Ameisensdureeslers des clilorierUn OctadecylalkoJtols werden in eine Lsg. yon 80 Teilen 
NaOH u. 180 Teilen Monóbulanolaminschwefelsdureesler in 350 Teilen W. eingetragen. 
Dabei wird das Na-Salz des H 2S04-Esters eines Urethans von der Formel

erhalten: C O < o c  l j C^ 6T CH ,-U H .O H s—U-S°aNa _ In der p atcntschrjffc gind

noch zahlreiche weitere Beispiele angegeben. (F. P. 738057 vom 2/6. 1932, ausg. 
20/12. 1932. D. Prior. 9/6. 1931.) M. F. M u l l e r .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
echter Fdrbungen auf Wolle. Wolle behandelt man mit unsulfonierten 2,3-Oxynaphthoe- 
saurearyliden, gegebenenfalls unter Zusatz von Elektrolyten, mit Flottenyerhaltnis 
von 6 : 1 bis 50: 1 in einem Bade, das nicht mehr ais 5%  vom Gewicht der Wolle Arylid 
enthiilt u. dessen Alkaligeh. 1,5—2,5-mal so groB ist wie der des Arylids; die Behandlung 
der Wolle soli bis zur Erschopfung des Bades dauern, zum Entwickeln yerwendet man 
diazotierte 4-Aminodiphenylamine. — Man behandelt Wolle mit einem Bade aus
2,3-OxynapMhoesdureanilid, Tiirkischrotól, NaOH, kalkfreier Sulfiteelluloseablauge u. 
NaCl in W. 3/i Stde. bei 45°, spiilt u. entwickelt mit einer mit NaHC03 yersetzten 
Lsg. von diazotiertem 4-Amino-4'-methozydiplienylamin, wascht u. sauert mit H 2S04 
angesauertem W., man erhalt ein walk-, potting-, saurekoch-, dekatier- u. lichtechtes 
lebliaftes Blau. 1-Naphthylamid der 2,3-Oxynaphthoesaure liefert mit diazotiertem 
4'-Athoxy-4-aminodiphmylamin ebenfalls echte blaue Farbungen. (F. P. 734189 vom 
25/3. 1932, ausg. 17/10. 1932. Schwz. Prior. 28/3. 1931.) F r a n z .

Comp. Nationale de Matióres Colorantes & Manuiactures de Produits Chi- 
mięiues du Nord Rćunieś (Etablissements Kuhlmann), Frankreich, Herstellung von 
wasserloslichen Diazoaminorerbindungen. Lsgg. yon Diazoverbb. werden allmahlieli in 
Lsgg. eingetragen, welclie die Na-Salze von aromat. Aminosulfonsauren u. die Na-Salze 
von aromat. Carbonsauren enthalten. Man rtihrt einige Zeit, macht alkal., salzt aus u. 
troeknet die erhaltene 1. Diazoaminoverb. — Z. B. setzt man um: diazotiertes m-Chlor- 
anilin mit dem Na-Salz von Sulfanilsaure (I) oder von Melanilsaure (II) oder yon
l-Methyl-2-aminobenzol-5-sulfonsaure oder von 2-Aminonaplilhalin-6,8-disulfonsdure u. 
mit Na-Phthalat (IH), ferner mit dem Na-Salz der Benzidindisulfonsaure u. mit Na- 
Terephthalat; diazotiertes o-Toluidin mit dem Na-Salz der l-Metliyl-2-aminobenzol-
4-sulfonsdure. u. mit III; diazotiertes Dicliloranilin mit I oder mit II u. mit dem Na- 
Salz der Naphthalin-l,2-dicarbonsaure; diazotiertes p-Nitranilin mit I  u. mit III; 
diazotiertes l-Amino-4-benzoylamino-2,5-dimethoxybe7izol mit I u. mit III. (F. P. 735 698 
vom 18/7. 1931, ausg. 14/11. 1932.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Herdiecker- 
hoff, Opladen, und Ernst Tschunkur, Koln-Mtilheim), Darstellung von Indolsidfosauren 
der Benzol- und Naphthalinreihe, ihren Deriw. u. Substitutionsprodd., 1. dad. gek., 
daB man Hydrazinsulfonsauren der Benzol- oder Naphthalinreihe in Ggw. yerd. Sauren 
mit solchen Ketonen kondensiert, die zur CO-Gruppe eine CH2- oder CH3-Gruppe 
vic. enthalten, mit Ausnahme der hydrierten aromat. Ringketone. — 2. darin bestehend, 
daB man die Rk. in wss. oder sonst einer neutralen Lsg. oder Aufschlamnmng ausfuhrt. — 
Die eine CH2-Gruppe tragenden Ketone kondensieren besonders leicht unterhalb 100°, 
wahrend die Ketone mit CH3-Gruppe zweckmaBig unter Druck erhitzt werden. Dio 
Indol- u. Naphthindolsulfonsauren sind wertvolle Zwischenprodd. fur die Darst. yon 
Farbstoffen u. lassen sich durch Alkalischmelze in die entsprechenden Oxyverbb. ilber- 
fiihren. Z. B. wird l-Naphthylhydrazin-7-sulfwisaure (I) in 10%'g- CH3C02H suspendiert, 
mit Melhyldłhylkelon (II) yersetzt u. 1—2 Stdn. unter gelegentlichem Ruhren auf 90 
bis 95° erwarmt. Nach einiger Zeit ist Lsg. eingetreten. Durch Zugabe von NaOH 
krystallisiert das Na-Salz der 2,3-Dimethylnaplithindol-S-sulfonsdure fast quantitativ 
aus. —  Analog entsteht aus Phenylhydrazin-o-sulfonsaure u. I I  die 2,3-Dimełhylindol- 
'7-sulfaiisdure, — aus Plieiiylhydrazi?i-m-sulfonsaure (IV) u. Didłhylketon (V) die 2-Atliyl-
3-methylindol-6-sulfonsdure, — aus Phenylhydrazin-p-sulfonsdure u. Methylpropylkelon 
in Ggw. wss. Oxalsauro die 2-Methyl-3-dłhylindol-5-svlfonsaure, die ais Ba-Salz ab- 
geschieden wird, da die Alkalisalze 11. sind. — Erhitzt man I  mit 10%ig. CH3C02H  u. 
Acetophenon (VI) einige Stunden auf 130— 150° unter Druck, so erhalt man in guter 
Ausbeute die 2-PJieny!-y.-napl>.thindol-S-sidfonsaure (VII) u. ahnlich aus I  u. Aceton bei
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120—130° unter Druck die 2-Methyl-a.-naphthi7idol-S-sulfo7isaure. — Die2-Alhyl-3-methyl- 
indol-6-sulfmisaure kann man auch durch mehrstundiges Erhitzen einer wss. Suspension 
von IV mit V auf 90— 100°, —  VII auch durch Erhitzen von I u. VI mit W. wahrend 
einiger Stunden auf 150— 160° erhalten. — Weitero Beispiele betreffen die Darst. der:
2-Athyl-3-methyl-u.-7iaphtMndol-8-sulfo7isaure aus I  u. V, —1 2,3-Dimethylindol-4,7-di- 
sulfotudure aus II u. Phenylhydrazin-2,5-disulfonsaure, —  2-Naphtli7jl-o.-naphtliindol- 
8-sulfonsaure aus I  u. 2-Naphthylrmthylketon, — 2-Mełhyl-j)-naphthi7idol-7-sulfonsdure 
aus 2-Naphthylhydrazi7i-7-sulfo7isaure u. Aceton, — 2,3-Di7nethijl-7-cldori7idol-5-sulfan- 
saure aus 2-Chlorphenylhydrazin-4-sulfo7isdure u. II, — 2,3-Dimethyl-7-7iitroi7idol-5-sul- 
fonsaure aus 2-Nilrophe7iylhydrazin-4-sulfcmsdure u. II, •— 2-Athyl-3,7-dimethylindol-
5-sulfonsdure aus V u. 2-Tolylhydrazin-5-sulfonsdure, — wahrend V u. 2-Oxy-, 2-Methoxy- 
bzw. 2-Carboxyphcnylhydrazin-5-sulfo7isdure die entsprechenden 2-Athyl-3-methyl- 
7-oxy-, -7-methoxy- bzw. -7-carboxyi7idol-5-sulf<msdure7i'lieiern. — l-u.-Alhyhuiphthyl- 
hydrazin-7-sulfo7isaure gibt bei der Kondensation mit V die l,2-Diathyl-3-7nethyl-!x.-7iaphth- 
i7idol-8-$ulfo7isaure. —  Kondensiert man die Phenyl-a.-benzylhydrazi7i-2-sulfonsdure, er
halten durch Einw. von HN02 auf die Phenylbe7izylaminsulfo7istiure, C6H4(NH’CH2- 
CeHj)1- (S03H )2 u . nacbfolgende Red. des Nitrosamins, mit II, so geht sie in die 1-Benzyl- 
2-methylind,ol-7-sulfonsdure iiber. (D. R. P. 566 949 KI. 12p vom 20/3. 1931, ausg. 
24/12. 1932 u. D. R. P. 568 674 [Zus.-Pat.] KI. 12p vom 13/8. 1931, ausg. 23/1. 1933. 
E. P. 385 605 vom 11/6. 1931, ausg. 26/1. 1933.) S cho ttlander.

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Ballauf und 
Albert Schmelzer, Kóln-Miilheim), Darsldlung vo7i o-Oxyindolcarbonsauren, dad. gek., 
daB man auf die Alkalisalze der Oxyindole oder Oxynaphthindole fiir sich oder in 
Ggw. von Alkalihydroxyden oder Carbonaten oder auf die Oxyindole oder Oxynaphth- 
indole selbst in Ggw. von Alkalihydroxyden oder Carbonaten COa unter Druclt bei 
erhohter Temp. einwirken laBt. — Die Oxyindole oder Oxynaphthindole werden nach 
dem Verf. des D. R, P. 533471; C. 1931. II. 4096 bzw. E. P. 354392; C. 1931. II. 
2788, sowie durch Alkalischmelze der nach D. R. P. 566949; vorst. Ref. erhaltlichen 
Indol- bzw. Naphthindolsulfonsauren hergestellt. Z. B. wird das K-Salz des 6-Oxy-
2,3-diphenylindols mit K 2COa bei 220° unter 60 at CO„ 8 Stdn. erhitzt. Dann wird in 
W. gel. u. ausgesauert. Die 6-Oxy-2,3-diphe7iyli7idol-6-carbo7isaure, gelbliches Pulver,

11. in Na2C03, K-Salz laBt sich aussalzen, zeigt die 
typ. blaue FeGl.-j-Rk. — Analog entsteht aus 8-Oxy-
2-phenyl-<x.-7Mphthi7idol die 8-Oxy-2-pJienyl-a.-7iaphth- 
iTułol-7-carbonsaure (I), —  aus 2-Hethyl-3-athyl- 
8-oxy-a.-7iaphthindol die S-Oxy-2-7)icthyl-3-athyl-'x- 
TiaphthiTidol-7-carbońsaure, —  aus 2,3-Di7nethyl-8-oxy- 
z-TUiphlkindol, F. 214°, die 8-Oxy-2,3-di7nethijl-a- 
7iaphtMndol-7-carbońsaure, —  sowie aus 7-Oxy-2-phe- 

nyl-ct-TiaphthiTidol, F. 170°, die 7-Oxy-2-phe7iyl-a.-7iaphthi7idol-8-carbonsaure. Die Oxy- 
carbonsauren finden ais Zwischenprodd. fiir Farbstoffe Verwendung. (D. R. P. 568 550 
KI. 12p vom 3/4. 1931, ausg. 20/1. 1933. E. P. 385 627 vom 21/1. 1932. ausg. 26/1. 
1933. F. p. 734463 vom 31/3. 1932, ausg. 22/10. 1932. D. Prior. 2/4. 1931.) Sc h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von stickstoff- 
hcilligen Farbstoffen. Wss. Lsgg. oder Suspensionen von aromat. Aminen oder ihren 
Substitutionsprodd. behandelt man in der Warme unter Druck mit 0 2 oder 02-haltigen 
Gasen; die wss. Fl. kann sauer, neutral oder alkal. sein, vorteilhaft arbeitet manin saurer 

m^nćhen Fallen ist der Zusatz von O-tlbertragem, Mn-, V- oder Cu-Salze, vor- 
teuhaft. Die erhaltenen Farbstoffe kónnen ais Pigmente, die wasserlóslichen zum Fiirben 
T°n Wolle u. andere ais Kiipenfarbstoffe verwendet werden. — Eine Lsg. von Anilin- 
cruorhydrat in W. erhitzt man im AutokIaven unter Ruhren bei einem 02-Druck von 
30 a,t 10 Stdn. auf 150°. Man erhalt einen in W. unl. schwarzen Pigmentfarbstoff. 
Ammoazobenzol liefert ebenfalls einen tiefschwarzen Pigmentfarbstoff. p-Nitranilin 
heiert einen schwarzen, Metanilsaure einen braunen, auch in A. unl. Pigmentfarbstoff, 
V]Phemjlendiamx7is7dfonsaure einen Wolle braun farbenden Farbstoff, Benzidindisulfon- 
saure einen schwarzen, 1-Naphthyla7nin einen schokoladenbraunen, 2-Naphlhylamin 
emen schwarzen, 1,8-Naphthyhndiamin einen schwarzen Pigmentfarbstoff, 2,6,8-Naph- 
tliylamiTidisulforisaure einen Wolle gelbbraun farbenden Farbstoff, l,4-Diaminoa7ithra- 
ch,x7ion einen Baumwolle braun, 1,5-Dia7ninoantlirachi7ion in Ggw. von Vanadinsaure 

Bauinwolle braun, l,8-Diaminoanthrachi7ion bei 220° einen Baumwolle braun, 
1,4,5,8-Tetmminoanthracliinon in Ggw. von naphthensaurem Pb, Mn, Co bei 240° einen
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Baumwolle grau farbenden Kiipenfarbstoff, 2-Aminoanthrachinon-3-sulfonsaure einen 
schwarzen Pigmentfarbstoff. (F. P. 740 054 vom 18/7. 1932, ausg. 20/1. 1933, D. Prior. 
14/8. 1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Farbstoffen 
und Zwischenprodulcten aus Anthrapyrimidin. Man kondensiert NH2, OH- oder SH- 
Deriw. eines Anthrapyrimidins mit negativ substituierten organ. Verbb. odor negatiy 
substituierte Anthrapyrimidine mit organ. Verbb., die eine NHZ-, OH- odor SH-Gruppe 
entkaltcn oder negativ substituierte 1-Aminoanthrachinone mit organ. Verbb. mit 
einer NH2-, OH- oder SH-Gruppe u. darauffolgende Pyrimidinringbldg. mit Formamid 
oder man behandelt die aus negativ substituierten Anthrapyrimidonen u. organ. Verbb. 
mit einer NH2-, OH- oder SH-Gruppe erhalthchen Antkrapyrimidone mit veresternd 
wirkenden Mitteln, wie Phosphorhalogenide, Benzoylchlorid, oder man behandelt 
Anthrachinon-l-(N)-2-oxazole, die durch NH, 0 oder S mit einem organ. Best verbunden 
sind, mit NH3. Die erhaltenen Verbb. kónnen halogeniert, nitriert oder sulloniert 
werden. — 5-Amino-1,9-anthrapyrimidin (I), darstellbar aus l-Amino-5-benzoylammo- 
anthrachinon u. Formamid u. verseifen des 5-Benzoylamino-l,9-anthrapyrimidins, gibt 
mit 1-Chloranthrachinon in Nitrobenzol unter Zusatz von CuO u. Ńa-Acetat einen 
Baumwolle rotviolett farbenden Kiipenfarbstoff. Den gleiehen Farbstoff erhalt man 
durch Kondensation von 1-Aminoanthrachinon mit 5-Brom-1,9-anthrapyrimidin, dar
stellbar aus diazotiertem I  u. Cu2Br2. Verwendet man an Stelle des 1-Amino- bzw.
1-Chloranthrachinons die entsprechenden 2-Verbb., so erhalt man violettstiehig rot- 
braune Kupenfarbstoffe. Der in analoger Weise aus 4-Amino-l,9-anthrapyrimidin u. 
Dibroin-3,4,S,9-dibenzpyren-5,10-chinon liergestellte Kiipenfarbstoff farbt braun; ahnliche 
Farbstoffe erhalt man mit Dibromanthanthron, Dibrom-aUo-m-s-naphthodianthron oder 
4-Chlor-Bz.-3,5-tńchloranthrachinon-2,l-benzacridon. Der Farbstoff aus 2,6-Dichlor- 
anthrachinon u. I  farbt Baumwolle aus der Kiipe bordeauxrot; yerwendet man an Stelle 
des I  ein Gemisch dieser Verb. mit Aminodibenzanthron, so erhalt man einen Baum
wolle grauschwarz farbenden Kiipenfarbstoff. Der Farbstoff aus 1 Mol. 2,7-Dichlor- 
anthrachinmi u. 2 Moll. I  farbt die pflanzliche Faser aus der Kiipe violettrot. Der Farb
stoff aus 1 Mol. 2,7-Dichloranthrachinon u. 1 Mol. I  u. 1 Mol. Aminodibenzanlhron farbt 
Baumwolle graublau. Der Farbstoff aus 1 Mol. 1,5-Dichloranihrachinon u. 2 Moll. I  
farbt violettblau, der aus 1 Mol. 1,5-Dićhloranthraćhinon, 1 Mol. I  u. 1 Mol. Amino- 
dibenzanthron griinblau. Die entsprechenden Farbstoffe aus 1,8-Dicliloranthrachinon 
besitzen ahnliche Eigg. —  Der Farbstoff aus 5-Chlor-l,9-anthrapyrimidin u, p-Tóluidin 
fiirbt Acetatseide aus dem Seifenbade yiolettblau; durch Sulfonieren erhalt man einen 
Wolle violettblau farbenden Farbstoff; an Stelle des p-Toluidins kann man andere 
aromat. Aminę verwenden. Der Farbstoff aus I  u. 4-Chlor-l-benzoylaminoanthrachinon 
fiirbt Baumwolle aus der Kupę violettblau; mit 5-Chlor-l-be.nzoylaminoanlhrachinon 
erhalt man einen Baumwolle braun farbenden Kiipenfarbstoff. Der Farbstoff aus I  
fiirbt Baumwolle blau. Ersetzt man einen Teil des I  durch 1- oder 2-Aminoanthrachinon, 
so entstehen blau farbende Kupenfarbstoffe. Der Farbstoff aus 2-Amino-l,9-anihra- 
pyrimidin u. 2-Chloranthrachinon fiirbt braunrot, der aus Dibromanthanthron u. I  u. 
Aminodibenzanthron fiirbt Baumwolle blaugrun, der aus Tetrabrompyranthron u. 1 
violettstichig grau bis Schwarz. Ersetzt man das I  teilweise durch Aminodibenzanthron, 
so erhalt man einen grau bis schwarz farbenden Kiipenfarbstoff. Aus I  u. Aminodibenz
anthron erhalt man einen blaustichig grau bis schwarz farbenden Kiipenfarbstoff. 
Der Farbstoff aus 1 u. Dibromdibenzanthron farbt Baumwolle blaugrau. Der Farb
stoff aus 1 Mol. Dibromdibenzanthron, 1 Mol. I  u. 1 Mol. Aminodibenzanlhron farbt 
blaugrun. Dibromisodibenzanthron gibt mit I  einen rotstichig marineblau farbenden 
Kiipenfarbstoff. Der Farbstoff aus 1 Mol. Dibromisodibenzanthron, 1 Mol. I  u. 1 Mol. 
Aminodibenzanthron farbt Baumwolle aus der Kiipe blau; ersetzt man das Amino
dibenzanthron durch das 1-Aminoanthrachinon, so entsteht ebenfalls ein blau farbender 
Kiipenfarbstoff. Der Farbstoff aus Dibrom-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon u. I  farbt 
Baumwolle grau bis sckwarzviolett, der aus Dibrom-3,4,8,9-dibenzpyren-5,l0-chinon, 
I  u. Aminodibenzanthron grau bis schwarz; ersetzt man das Aminodibenzanthron durch
1-Aminoanthrachinon, so entsteht ein violett farbender Kiipenfarbstoff; mit /}- 
Aminoanthrachinon erhalt man einen violettstichiggrau farbenden Kiipenfarbstoff. 
Der Farbstoff aus 2-Amino-C-phenyl-l,9-anthrapyrimidin u. 2-Chloranthrachinon fiirbt 
scharlachrot, mit 1 - Chlor. 4 - benzoylaminoanthrachinon erhalt man einen violett, 
mit 1-Ch lora n thrach i non einen rosarot, mit l-Chlor-5-benzoylaminoanthrachinon einen 
blaustichig rot u. mit Dibromanthanthron einen grau violett farbenden Kiipen-
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farbstoff. Dibrompyranthroii u. I  farbt olivgriin, dor aus 1 Mol. Dibrom/pyranthron, 
1 Mol. I  u. 1 Mol. Aminodibenzanthron farbt ebenfalls oliygriin. — Man erhitzt Formamid 
u. Phenol mit 5-Amino-4'-benzoylamino-1,1'-anthrimidcarbazol, darstellbar durch teil- 
weises Vorsoifen des 5,4'-Dibenzoyldiamino-l,l'-anthrimidcarbazols mit H 2S04'bei 35 
bis 50°, das erhaltene 4’-Benzoylamino-5,10-pyrimidin-l,l'-anthrimidcarbazol farbt 
Baumwolle aus der Kupo gelbbraun. In gleieher Woise erhalt man aus S-Amino- 
4'-benzoylamino-S-methoxy-l,l'-anthrimidcarbazol einen braun, aus 5-Amino-S1 -benzoyl- 
amino-1,1'-anthrimidcarbazol einen goldorange farbenden Ktipenfarbstoff. Das Konden- 
sationsprod. aus 2-Amino-C-plienyl-l,9-anthrapyrimidin u. l-Chlor-4-benzoylamino- 
anthrachinon behandelt man mit konz. H 2S04, bis eine Probe Baumwolle aus der 
Kupo graugriin farbt. — Durch Erhitzen yon 5-Ghlor-l,9-anthrapyrimidin mit 3-Oxy- 
propylamin in o-Diehlorbenzol erhalt man 5-{3-Oxypropylamino)-l,9-anthrapyrimidin, 
das Acetatseide bordeauxrot farbt. Tetrabrompyranthron liefert beim Erhitzen mit I  
u. Aminodibenzanthronpyrazolanthron einen grau farbenden Kiipenfarbstoff; • ersetzt 
man das Tetrabrompyranthron durch die aquivalente Mengo Dibrom-3,4,8,9-dibenz- 
pyren-5,10-chinon, so erhalt man eine grau farbenden Ktipenfarbstoff. Dibrombenz- 
anthronpyrazolanthron gibt mit I  einen graublau farbenden Ktipenfarbstoff. Der Farb
stoff aus 1 Mol. Dibronibenzanthrcmpyrazolanthron, 1 Mol. I  u. 1 Mol. Aminodibenz
anthron farbt Baumwolle blaugrtin, aus I  u. 6-Chlorbenzanthron entsteht ein Prod., 
violette Nadeln, das beim Erhitzen mit KOH u. A. einen grau bis schwarz farbenden, 
Ktipenfarbstoff liefert. In  analoger Weise erhalt man einen grau bis schwarz farbenden 
Ktipenfarbstoff, wenn man 1 Mol. Bz.-1-Pyrazolanthronyl-G-brombenzanthron mit 1 Mol. 
I  kondensiert u. das Prod. mit KOH u. A. sckmilzt. I  gibt mit 5-Chlor-l,9-anthra- 
pyrimidin, darstellbar aus 5-Chlor-l-aminoanthrachinon u. Formamid oder aus dor 
Diazoyerb. des I  einen Baumwolle blauviolett farbenden Ktipenfarbstoff. 8-Amino-
1.9-anthrapyrimidin gibt mit Dibromanthanłhron einen grau, mit Tetrabrompyranthron 
oder Dibrom-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon einen grau violett farbenden Ktipen
farbstoff. Der Farbstoff aus 1 Mol. Tetrabrompyranthron u. 3 Moll. Aminodibenzanthron 
u. 1 Mol. 8-Amino-l,9-anthrapyrimidin farbt schwarz, der aus 4-Brom-N-methyl-
1.9-anthrapyrimidin violett. Man erhitzt 5-Chlor-l,9-anthrapyrimidin im Autoklaven 
mit einer 25°/0ig. Lsg. von Mcthylamin unter Zusatz von Cu-Acetat im Autoklaven 
auf 150—160°, der erhaltene Farbstoff, violettes krystallin. Pulver, farbt Acetatseide 
blaustichig rosa; aus der Diclilorverb. erhalt man bei analoger Behandlung einen 
Acetatseide rosa farbenden Farbstoff. Brom-5-amino-l,9-anthrapyrimidin, darstellbar 
durch Bromieren von I  in HC1S03 in Ggw. von Jod bei 65—70°, gibt mit Methylamin 
einen Acetatseide yiolettbraun farbenden Farbstoff. Nitro-5-chlor-l,9-anthrapyrimidin, 
darstellbar durch Nitrieren yon 5-Chlor-l,9-anthrapyrimidin gibt mit Methylamin einen 
Acetatseide yiolett farbenden Farbstoff. —- Das Prod. aus Bz.-l,6-Dibrombenzanthron,
1-Aminoanthrachinon u. I  gibt beim Erhitzen mit KOH u. A. einen grau farbenden 
Ktipenfarbstoff. Ersetzt man das l-Aminoanthracliinon durch Pyrazolanthron, so erhalt 
man einen rot farbenden Ktipenfarbstoff. — Dichlor-l,9-anthrapyrimidin, darstellbar 
durch Chlorieren von 5-Ohlor-l,9-anlhrapyrimidin mit Cl2 in Ggw. von Jod in sd. Tri- 
ehlorbenzol, gibt mit Aminodibenzanthron u. I  einen blaugrau farbenden Ktipenfarbstoff. 
Der Farbstoff aus Dichlor-l,9-anthrapyrimidin gibt mit 1- u. 2-Aminoanthrachinon 
einen Baumwolle korinth farbenden Ktipenfarbstoff. — l-Amino-4-bromanthrachinon-
2-sulfonsaure gibt beim Erhitzen mit I, Na-Acetat u. Cu2Cl2 im Autoklayen bei 150 
bis 160° in 10 Stdn. einen Wolle rotviolett farbenden Farbstoff. Ersetzt man das I  
durch das 6-Chlor-l,9-anthrapyrimidin, so entsteht ein Baumwolle yiolcttrot farbender 
Farbstoff. Aus l-Mercapto-2-aminoanthrachinon u. 5-Brom-l,9-anthrapyrimidin ent- 
steht ein Baumwolle blaugrau farbender Ktipenfarbstoff. Beim Erhitzen von 5-Chlor-
1.9-anthrapyrimidin mit Phenol, Cu-Pulver, Cu-Acetat u. K 2003 in Nitrobenzol erhalt
man eine Verb., die aus Trichlorbenzol in kleinen braunen Nadeln krystallisiert, eino 
ahnliche Verb. erhalt man mit p-Kresol. Ersetzt man das Phenol durch Salicylaldehyd, 
so erhalt man ein in kleinen braunen Nadeln krystallisierendes Prod. — Erhitzt man
4-Aminoanthrachinon-C-o-chlorphenyl-l,2-imidazol in Phenol mit Formamid, so erhalt 
man einen Baumwolle gelb farbenden Ktipenfarbstoff. —  Die Farbstoffe u. dio Zwischen- 
prodd. konnen in der tiblichen Weise halogeniert werden. (F. P. 739 906 yom 12/7.
1932, ausg. 19/1. 1933. D. Prior. 14/7. 1931.) F r a n z .

Kodak Ltd., London, tibert. yon: Leslie George Scott Brooker, Rochester, 
Aew York, Herstellung von Cyaninfarbstoffen. Quaternare Salze des 2-Methylthiazolins 
kondensiert man mit den rjuaternaren Salzen des Chinolins oder mit einem ąuaternaren
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Salz eines 2-Halogenchinolins oder mit einom Trialkylester der Orthoameiscnsaure 
oder einer anderen Orthocarbonsaurc oder mit Dialkylaminobenzaldehyd. —  2-Methyl- 
thiazolinmethojodid erhalt man durch Erwarmon von 1 Mol. 2-Methylthiazolin (I) unter 
RiicldluB mit 1 Mol. u. 5°/0 UberschuB Methyljodid iiber Naoht auf dem Wasserbade, 
das erhaltene Prod. krystallisiert aus einer Mischung von Aceton u. CH3OH in farblosen 
Krystallen. 2-Methylthiazolinathojodid, farblose Nadeln aus Aceton -j- CH3OH gewinnt 
man in gleicher Weise aus der Base u. Athyljodid. Aus dernl u. Allyljodid erhalt man 
das 2-Methylthiazolinallyljodid. — I  gibt mit p-Toluolsulfosaureathylester beim Er- 
hitzen auf 110— 120° das 2-Melhylthiazolinmethyl-p-toluolsulfonat. In  analoger Weiso 
crhillt man das 2-Metliylthiazolindthyl-p-loluolsulfonat. — 2-Methylthiazolinmełhojodid 
.erhitzt man mit Chinolinmethojodid in A. unter Zusatz. von festem KOH, das 
abgeschiedene 1',3-Dimethylthiazolinisocyaninjodid bildet orangegelbo Nadeln aus 
CH3OH. Aus 2-Methylthiazolinmethojodid u. Ghinolinutlwjodid erhalt man das l',3-Di- 
dthylthiazolinisocyaninjodid, aus 2-Methylthiazolinmethojodid u. Chinolinathojodid erhalt 
man 3-Methyl-l'-dthylthiazolinisocyaninjodid, aus 2-Melhylthiazolindthojodid u. Chinolin- 
niethojodid das l'-Methyl-3-dthylthiazolinisocyaninjodid, aus 2-Methyltliiazolinallyljodid 
u. Chinolinallyljodid das V ,3-Diallylthiazolinisocyaninjodid, aus 2-Melhylthiazolin- 
methojodid u. 6-Methylchinolinmełhojodid das 1’,3,6'-TrimethylthiazoUnisocyaninjodid, 
aus 2-Methylthiazolinmethojodid u. 8-Methylchinoli?imethojodid das 1' ,3,8'-Trimełhyl- 
thiazolinisocyaninjodid. — Durch Erhitzen von 2-Methyltliiazolinme.thojodid mit 2-Jod- 
chinolinmethojodid in A. unter Zusatz von KOH erhalt man das V,3-Dimethylthiazolin- 
iji-cyaninjodid, orange Nadeln aus CH3OH. Aus 2-MelhyUhiazolinmetltojodid u. 2-Jod- 
chiiwlinathojodid erhalt man das 3-Methyl-l'-alhylthiazolin-yt-cyaninjodid, aus 2-Melliyl- 
thiazolinaihojodid u. 2-Jodchinolinathojodid das 1',3-DiathylłliiazoUn-y>-cyaninjodid, aus
2-MethyUMazolinathojodid u. 2-Jodchinolinmethojodid das 1'■Mdhyl-3-dthylthiazolin- 
ip-cyaninjodid. —  Man erhitzt I  mit p-Toluolsulfo?isauremelhylester auf 110— 120°, lost 
das erhaltene quaternare Salz in sd. Pyridin u. gibt Orthoamcisensaurcathylester zu, es 
entsteht das 3,3'-Dimethylthiazólincarbocyaninjodid, hellbraune Krystalle. Durch Er
hitzen des ąuaternaren Salzes aus I  u. p-Toluolsulfonsaureathylester mit Orlhoam-eisen- 
saureathylesler erhalt man das 3,3’-I)iałhylthiazolincarbocyaninjodid, orangebraune 
Nadeln aus CH3OH. Beim Erhitzen des ąuaternaren Salzes aus I  u. p-Toluolsulfon- 
sauremethylester mit Orthoessigsiiuretrimethylester in Pyridin erhalt man nach Zugabe 
einer wss. Lsg. von K J  das 3,3',7-TrimelhyUhiazolincarbocyaninjodid, orange gefarbtes 
krystallin. Pulver. Erhitzt man das quaternare Salz aus I  u. p-Toluolsulfonsauremethyl- 
ester mit Orthopropioiisauretrimethylester, so erhalt man nach Zusatz einer wss. Lsg. 
von K J  3,3'-Dhneihyl-7-dlliylthiazolincarbocyaninjodid, rotlich braune Nadeln aus 
CH3OH. Beim Erhitzen des quaternS,ren Salzes aus I  u. p-Toluolsulfonsaureathylester 
mit Orthopropionsduretrimełhylesler in Pyridin erhalt man nach Zugabe einer wss. Lsg. 
von K J  das 3,3',7-Tridthyltliiazolincarbocyaninjodid. — Man erhitzt 2-Methylthiazolin- 
metlwjodid mit p-Dimełhylaminobenzaldehyd in CH3OH unter Zusatz geringer Mengen 
von Piperidin ais Katalysator, man erhalt 2-p-Dimelhyla.mhwslyrylthiazolinmethojodid, 
.rotlichbraune Nadeln aus CH3OH. Aus 2-Methyllhiazolindthojodid erhalt man in ana
loger Weise das 2-p-Dimethylami7iostyrylthiazolindthojodid. An Stelle des I  kann man 
2,5-Dimeihylthiazolin (s. Ber. dtsek. ehem. Ges. 39 [1896]. 2611) 2,4,5-Trimelhylthiazolin, 
darstellbar aus y-Brom-fi-aminobidanhydrobromid (s. Ber. dtsch. chem. Ges. 33. [1890.] 
2825) u. Thioacetamid verwenden. (E. P. 385 320 vom 11/6.1931, ausg. 19/1. 1933. A. 
Prior. 11/6. 1930.) F r a n z .

Frank Rahtjen, Hamburg, und Manfred Ragg, Wentorf, Holstein, Ilerstdlung 
von koirosionsschutzenden Farben oder Pigmentem. Der Farb- oder Pigmentgrundlage 
werden Pb-Salze, z. B. Phosphate, Nitrate, Nitrophosphate, Antimoniate, Ferro- 
cyanide, Ferricyanide, Manganate oder Permanganate oder Gemische derselben unter- 
einander oder zusammen mit einem Salz oder mit mehreren Salzen anderer Metalle, 
insbesondere solchen mit korrosionsschiitzendem oder passivierendem Anion, z. B. mit 
Ba-Chromat, 1 zugesotzt. —  Z. B. wird ein Gemisch aus 50°/o bas. Pb-Antimoniat u. 
50% einer Pb-Sb-Legierung zusammen mit einem Bindemittel zu einer Farbę ge- 
mahlen. {Vgl. F. P. 681 402; C. 1930- I I . 980 u. D. R. P. 503 117; C. 1930. H. 2048.) 
(E. P. 385 310 vom 16/3. 1931, ausg. 19/1. 1933.) M. F. M u l l e r .

Aceta G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg, Verfahren zum Loslichmachen von orga- 
nischen Farbstoffen in  felten Olen und organischen Losungsmitteln, 1. dad. gek., daB 
man ais L6sungsvermittler óllósliche bzw. in organ. Losungsmm. 1. oder óllosliche 
in organ. Losungsmm, 1. Seifen yerwendet. —  2. dad. gek., daB óllosliche organ. Amin-
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oder Ammoniumseifen oder ollosliche Aminosauren yerwendet werden. (D.R. P. 
568 256 KI. 22h vom 17/1. 1930, ausg. 17/1. 1933.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustire Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von in Wasser 
ldsliche'iv oxydierten Siccatiwlen, z. B. Linoxyn, durch Behandlung der oxydierten Ole 
mit S02 oder schwefhgsauren Salzen. —  Z. B. leitet man in eine Suspension von Linoxyn 
in wenig W. S02 ein, bis das Linoxyn yerschwunden ist. Darauf treibt man durch 
Erwarmen die uberschiissige S02 aus, wobei das Rk.-Prod. sich in Flocken ausscheidet. 
Die Prodd. dienen zur Herst. von Anstrichen, Oberziigen, Farben etc., insbesondere 
von Waohstuch u. Linoleum. (F. P. 738 075 vom 2/6.1932, ausg. 20/12.1932. D. Prior. 
4/6. 1931.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gefarbte Massen durch Ver- 
arbeiten grob dispersen Farbstoffpulvers mit W.-l. piast. Massen, die bis 110° aus ihren 
wss. Lsgg. nicht ausflocken u. Polymerisationsprodd. ungesatt. aliphat. Sauren oder 
dereń Salzen in solcher Feinheit, daB die Farbstoffe aus ihren verd. Lsgg. nicht ab- 
setzen. Druekfarben. —  60 Teile grobdisperses Dimethoxydibenzanthron werden mit 
20 Teilen Dextrin, 10 Teilen ligninsulfosaurem Na u. 10 Teilen polyaeryhaurem Na 
unter Zusatz von 20—30 Teilen W. bis zur gewiinschten Feinheit gowalzt. (Schwz. P. 
155 979 yom 16/6. 1931, ausg. 16/9. 1932. D. Prior. 3/7. 1930.) P a n k ó w .

Laytham, Taylor Corp., Amerika, Dmckplatte oder -walze. Eine Platte aus Stahl 
oder Fe ist, z. B. galvanoplast., mit einer Cu-Sehicht uberzogen, die gravierbar ist. 
Ais Bindung befindet sich zwisehen Cu-Schieht' u. Stahlplatte eine Ni-Schiclit, dio 
noch mit einer Lacksehutzschicht uberzogen sein kann. (F. P. 740 064 vom 18/7.
1932, ausg. 20/1. 1933.) G r o t ę .

Bernard Bianehi, Frankreich, Seinc, Druckverfahren ohne Farbę. Das metallene
Druckklischee wird erhitzt, so daB die Druckzeichen in die Oberflache des Papiers 
eingebrannt werden. Eine Vorr. zum Heizen des Klischees mittels Gas wird beschrieben. 
(F. P. 740 648 T o m  1/8. 1932, ausg. 30/1. 1933.) G ro tę .

Kaumagraph Co., iibert. von: Winthorp Stanley Lawrence, New York, Materiał 
fiir Plattmusterdruck. Papier wird mit einer schmelzbaren M. uberzogen, die haupt- 
sachlich aus Asphalt in Mischung mit einem nicht schmelzbaren Koli., wie Ton, besteht. 
Der M. kami noch Ozokerit, Paracumaronharz u. Carnaubawachs zugesetzt sein. 
(A. P. 1 894 774 vom 28/7. 1930, ausg. 17/1. 1933.) Gr o t ę .

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastisehe Massen.
Wolfgang Ostwald und Walter Gamm, Uber die Auflosung ton Harzen in 

Alkali. I. Auflosung von amerikanischem Kolophonium und Abietinsaure in Nalrardauge. 
Bei der Auflosung von amerikan. Kolophonium in 0,1-n. NaOH ist die gel. bzw. pepti- 
siertc Menge von der Menge des Bodenkorpers abhangig entsprechend der Bodenkórper- 
regel, wonaeh die maximal gel. Menge bei einer mittleren Bodenkórpermenge liegt. 
Das entstehende Na-Abietinat ist ais Peptisator zu betrachten. Die Diskussion 
der die in Lsg. gegangene Harzmenge in Abhangigkeit yon der Bodenkórpermenge 
sowie der Konz. des Losungsm. wiedergebenden Kurven gibt Veranlassung zu Be- 
trachtungen iiber die Natur der Lsgg. u. zur Deutung der die Auflosungsvorgange 
begleitenden chem. u, chem.-phys. Vorgange. (Kolloid-Z. 62. 180—198. Febr.
1933.) R o g o w s k i . 

Walter Gamm, tjber die Auflosung von Harzen in Alkali. I I . Die Herstellung
der Harzlosungen in der Papierindustrie. (I. ygl. vorst. Ref.) Histor. Oberblick iiber 
die Entw. der Harzmilchdarst. in der Papierindustrie. (Kolloid-Z. 62. 199— 202. Febr.
1933. Leipzig, Uniy., Kolloid-Abt. d. phys.-ehem. Inst.) ROGOWSKI.

— , Der Kunstkopal. Allgemeine Angaben iiber Albertol- u. Amberol-Kunstharze. 
(Monit. Produits chim. 15. Nr. 166. 9—12. 15/1. 1933.)  ̂ Sc h e if e l e .

A. Bahls, Verarbeitung bekannter und neuer Kunststoffe. tlber die mechan. Be- 
arbeitung von Galalith, Trolon u. Trolitax. (Kunststoffe 23. 32—35. Febr.
1933.) H. Sc h m id t .

Kurt Brandenburger, Das Verpressen von reinem Kunstharz. Ober PrcBharze 
auf Bakelitgrundlage. (Kunststoffe 23. 38—39. Febr. 1933.) H. Sc h m id t .

J. Sommer, Beitrag zur Materialkenntnis. Welcher Baustoff ist der geeignetste 
f  iir fahrbare Kessel, in  denen helle Lacke hergestellt werden sollen t Fiir die Beurteilung 
der Vor- u. Nachteile der einzelnen Baustoffe sind von Bedeutung: Haltbarkeit, E in
fluB auf die Helligkeit der Lacke, Reinigungsmóglichkeit u. Warmeubergang. Bei
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gleieher Bęwertung dieser Punkte ergeben sieli folgende abnehmende Rangbewer- 
tungen: a) fiir Boden: FluBstahlblech nickelplattiert, Kupfer, Nickcl, V 2 A-Stahl, 
Nicorros, Monelmetall, FluBstahlblech emailliert, GuBeisen cmailliert, Aluminium; 
b) fiir Riimpfe: Monelmetall, V 2 A-Stahl, Aluminium, Nicorros, FluBstahlblech 
cmailliert, Nickel, Kupfer. Bei Gleichbewertung der oinzelnen Punkte schneidet dem
nach der nickelplattierte Boden u. der Rumpf aus Monelmetall am giinstigsten ab. 
(Farben-Ztg. 38. 426—27. 14/1. 1933.) Sć h e if e l e .

— , Neue Hilfsmittel zur Farbung von Lacken und plastischen Massen. Angaben 
iiber Patente der Ge s . FUR CHEM. INDUSTRIE IN Ba s e l . (Rev. gen. Matieres piast. 
9. 19—21. Jan. 1933.) Sć h e if e l e .

E. E. Halls, Bewerlung non Verdunnerh. Priifung von Verdunnern fiir Cellulose- 
esterlacke. Zur Best. der Verdunstungsgeschwindigkeit wird Rundfilter am einen 
Arm einer analyt. Waagc aufgeliangt, dann in Verdiinner getaucht, zwischen Filter- 
papier leieht abgetupft u. schlieBlich in Intervallen yon lj2 Min. auf Gewiehtsyerlust 
gepriift, bis alles verdunstet ist. Wahrend der Wagung wird Temp. auf i  2° konstant 
gehalten. (Paint Varnish Lacąuer Enamel Colonr Manuf. 2.311—15. Dez. 1932.) Sc h e if .

Herold Akt.-Ges., Hamburg. Fornistucke aus Kunstharz, insbesondere Phenol- 
Formaldehyd. Man erwarmt das Harz auf iiber 70°, bis es in den C-Zustand iiber- 
gegangen ist u. preBt es w. mittels eines profilierten Stempels in eine Form, wobei 
sich ein Łuftraum zwischen Form u. Stempel bildet, der eine Ausdehnung des Harzes 
ermoglicht. (E. P. 371344 yom 16/1. 1931, ausg. 19/5. 1932. D. Prior. 25/2.
1930.) E n g e r o f f .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben b. Rossini, Verfahren zum gleich-
zeitigen Losen von Kautschuk und Nitrocellulose, 1. dad. gek., dali man ais gemeinsames 
Losungsm. Estergemische aus einwertigen aliphat. Alkoh olen u. gesatt. Monocarbon- 
sauren verwendet, die im Gesamtmolekiil mindestens 6, aber weniger ais 12 Kohlenstoff- 
atomo enthalten. — 2. dad. gek., daB man das durch Kondeńsation mehrerer, mindestens 
aber zweicr aliphat. Aldehydo mit Katalysatoren, insbesondere mit Alkoholaten, ent
stehende Estergemiseh yerwendet, (D. R. P. 567 942 KI. 22h vom 17/6. 1927, ausg. 
12/1. 1933.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Masse aus filmbildenden 
Stoffen, gek. durch einen Geh. an Salzen yon nitrierten Anilinderiw., die salzbildende 
saure Gruppen mit wenigstens zwei Sauerstoffatomen besitzen, u. solchen organ. Deriw. 
des Ammoniaks, in denen das Ammoniakstickstoffatom nicht an ein Kohlenstoffatom 
gebunden ist, das selbst unmittelbar mit zwei ańderen Stickstoffatomen yerbunden 
ist. —  Mit solchen Salzen gefarbte Lacklsgg. geben auf Unterlagen aller Art, z. B. auf 
Metali oder Papier, Aufstriehe u. Drucke, die sich durch ki-aftige, leuchtende Tone u. 
gute Liohtechtheit auszeichnen. (Schwz. P. 156 454 yom 12/10. 1931, ausg. 17/10.
1932. D. Prior. 12/11. 1930.) E n g e r o f f .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M„ Herstdlung von Emulsionen 
tius Rohwollfett ais Firnisersatz. Dem Wollfett werden NHj-Salze yon aliphat. Sauren 
mit mehr ais 10 C-Atomen, z. B. oleinsaures, stearinsaures oder laurinsaures NH.„ u. 
auBcrdem ein Harz zugesetzt. -— 360 Teile Rohwollfett, 40 Teile gereinigtes Tallól u. 
250 Teile Kolophonium werden zusanimengeschmolzen, worauf ein Gemisch aus 
43 Teilen einer 25%ig. NH,r Lsg., 100 Teilen A. u. 1207 Teilen W. zugesetzt wird. 
Es wird kaltgerfihrt u. eine dickc Emulsion erhalten, die z. B. zur Herst. von Farbę 
geeignet ist. (F. P. 739 973 yom 13/7. 1932, ausg. 19/1. 1933. D.” Prior. 14/7.
1931.) M. F. Mu l l e r .

Serge Wittouck und Marcel Teillard-Chambon, Paris, Herslellung von Filmem,
aus Casein. Man lóst gewasehenes u. getrocknetes Casein, gegebenenfalls unter Erhitzen 
in Alkoliolen yon niedrigem K p . unter Zusatz eines alkal. Salzes, besonders Na2C03, 
u. eines Plastifizierungsmittels, z. B. Glycerin, trennt die Verunreinigungen ab, 
z. B. durch Filtration, gieBt die Lsg. auf eine Flachę u. laBt sio dort sich yerfestigen. 
Zur Erzielung liochwertiger Fihne kann man die alkoh. Lsg. mit Oxydationsmitteln 
behandeln, z. B. H„02, ferner kann man die Lsg, elektrolysieren, um sie noch weiter 
yon Verunreinigungen zu befreien u. den pH-Wert in der Lsg. einzustellen, worauf man 
eine alkoh. Lsg. eine? Hartungsmittels, wie Hexamethylentetramin, Trioxymethylen, 
Tannin usw., u. eine Saure zugeben kann, um eine schnelle Koagulation der Lsg. auf 
der Giefiflache zu erzielen. Der Film kann dann noch nacheinander einem lósenden
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Badc, einem Hiirtungsbade u. einem plastifiziercnden Bade ausgesetzt werden. (E. P. 
383 069 vom 19/11. 1931, ausg. 1/12. 1932. A. Prior. 27/2. 1931.) Sarre .

Leagum Corp. of Delaware, New York, iibert. von: Willett C. Pierson, East 
Orange, V. St. A., Herstellung einer plastischen Masse aus Leder oder Lederabfallen, Leder 
wird in W. gequollen u. erhitzt, die klebrige M. mit Naphtlialin, Glycerin u./oder 
Athylenglykol u. methylenhaltigen Substanzen vermischt u. das Gemiscli getroeknet, 
gepulvert u. li. verpreBt. ■— Z. B. laBt man 100 Teile Leder in W. ąuellen, dem man 2% 
Harnstoff oder H 2SO., zugesetzt hat, u. erhitzt das Leder mit wenig W. auf 190° F, bis 
es in eine klebrige M. ubergefiihrt ist. Dann yermiseht man 10 Teile Naphtlialin, 
10 Teile Glycerin u. 1— 2 Teilen Athylenglykol bei 200° F, gibt dem Gemiseh die Leder- 
masse u. noch 2 Teile Hexamethylentetramin zu, mischt innig, trocknet im Vakuum 
bei 170—180° F, pulvert die M. u. yerpreBt h., gegebenenfalls nach Zusatz von Fiill- u. 
Farbstoffen. (A. P. 1846 356 vom 21/12. 1927, ausg. 23/2. 1932.) Sa r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kunstmasse, bestehend aus 
einem Gemiseh von waehsiihnliohen chlorierten Naphthalinen u. feinverteilten festen 
unl. Stoffen, z. B. Talkum, Kaolin, MgO, Fe203, CdS, gepulvertem Al, Holzkohle, 
Quarzmehl o. dgl., gegebenenfalls mit Zusatz von Farbstoffen oder Pigmenten. — 
Z. B. yermiseht man 80 Teile ohloriertes Naphtlialin mit 50% Cl-Geh. bei 120° mit 
20 Teilen Talkum, wobei man nach dem Erkalten eine porzellanahnliche M. erhalt. 
(E.P. 383 904 vom 1/6. 1932, ausg. 15/12. 1932. D. Prior. 3/6. 1931. F.P. 737 829 
vom 30/5. 1932, ausg. 16/12. 1932. D. Prior. 3/6. 1931.) Sa r r e .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
— , Bardol, ein Weichmacher. Bardol ist gummiloslich u. benetzt Pigmente gut. 

Abnutzungswiderstand, Ermiidung, Modulus, Festigkeit u. Kerbziihigkeit werden durch 
Bardol verbessert. Es wirkt schwach beschleunigend, ist fiir fast alle Misehungen 
geeignet u. yerkiirzt dereń Mischzeit. (Rubber Age [New York] 32. 244. 10/1.
1933.)  ̂ H. Mu l l e r .

— , Verivendung von Gummi in der Druckerei-Industrie. Besprochen wird die Ver- 
wendung fiir Platten u. Walzen. Sehwierigkeiten bestehen hinsichtlich der Haltbarkeit, 
da dio Drucktinten den Gummi angreifen. (Rubber Age [New York] 32. 245—47. 
10/1. 1933.) H. M u l l e r .

Rubber Service Laboratories Co., Aki-on, iibert. Yon: Winfield Scott, Nitro, 
Yulkanisieren von Kautschuk in Ggw. einer Verb., die man dureh Rk. von 2 Moll eines 
aliphat. Aldehyds mit einer Scliiffsclien Base erhalt, aus aąuimolekularen Mengen eines 
aromat. Amins u. eines aliphat. Aldehyds in Ggw. einer aliphat. Saure mit 4— 10 C. 
(Can. P. 298 699 vom 5/2. 1929, ausg. 25/3. 1930.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., iibert. von: Winfield Scott, Akron, Vul- 
kanisationśbesclileuniger, bestehend aus dem Rk.-Prod. von Mercaptobenzothiazol u. 
Hexamethylenletramin. (Can. P. 298 698 vom 6/10. 1926, ausg. 25/3. 1930.) Pa n k ó w . 

.. Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Thomas King Cox, Illinois, 
uberziehen von Draht mit Kautschuk. Verzinnter Cu-Draht wird durch einen Behalter 
gcfiihrt, in welchem sich ein mit 01-, Palmitin-, Stearin-, Essig- oder Ameisensaure 
impragnierter Sehwamm befindet. Der SaureiiberschuB wird vom Draht abgestrichen u, 
das Isoliermaterial aufgebracht. Nach dem Vulkanisieren erhalt man eine feste Haftung. 
(A. P, 1 894 671 vorn 8/6. 1929, ausg. 17/1.1933.) P a n k ó w .

Wilson Rubber Co. Ltd. und Frederick Drummond Robb, Buckinghamshire, 
Aufrauhen von Kaulscliukoberflaęlien. Man taucht z. B. einen Kautsehukhandsćhuh in 
cme Kautsehuklsg., vulkanisiert leicht u. taucht kurze Zeit in ein Losungsm., wie Bzl., 
wodureh eine Aufrauhung der Oberflache erfolgt. (E. P. 386 248 Yom 18/7. 1932, 
ausg. 2/2. 1933.) P an k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: Albert M. Clifford, Ohio, Alterungs- 
scliutzmitlel fur organische Substanzen, insbesondere Kautschuk, bestehend aus OH- 
Derivy. solcher KW-stoffe, die sich in der Anthraeenolfraktion finden, wie 2-Oxy- oder 
’j'~Di°xyfluoren, 2-Oxy- oder 2,7-Dioxybiphenylenoxyd. (A. P. 1 894 230 vom 14/9.

1931, ausg. 10/1. 1933.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: Albert M. Clifford, Ohio, Alterungs- 
schutzmittel fiir organische Substanzen, insbesondere Kautschuk, bestehend aus Mono- 
oder Polyaminoderiw. des Phenantlirens oder dereń Kondensationsprodd. mit HCHO,
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CHjCHO, Propion-, Butyr-, Hept-, Crotonaldeliyd, Acrolein, Aldol, a- u. /3-Naphtliol u. 
mit niedercn Fettsiiuren, wio HCO..H. (A. P. 1 894 231 vom 14/9. 1931, ausg. 10/1.
1933.) ’ P a n k ó w .

Georg Foges, Prag, Ve.rfa]irtn zum selbsttdligen Abdichlen von gas- oder flussig- 
keitserfiilltcn Behaltern mittels piast. Schutzmassen. Ais Sehutzmasse verwendet man 
totgewalzten Gummi, dem Plastikatoren, z. B. Mineralóle, uber 160° sd., in einer Menge 
von mehr ais 5%, yorzugsweise etwa 18—35 Gewichtsprozent, zugesetzt werden. Das 
Verf. wird insbesondere bei Luftreifen angewendet. (Oe. P. 131188 Vom 27/3. 1931, 
ausg. 10/1.1933. D. Prior. 11/2.1931.) S a r re .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
K. Smoleński und W. Reicher, Ein eigenlumlicher Niederschlag in  einem Turbo- 

kompressor fiir Saturalionsgas. In  einem C02-Turbokompressor einer Zuckerfabrik 
hat sich ein pulveriger Nd. abgesehieden, der zu 3,96% in CS2 u. zu 51,61% in W. 1. 
war. Er bestand aus 2,24% S, 1,72% bituminosen Stoffen, 6,28% Na', 16,02% K ',
0,15% Ca", 0,09% NH4’, 6%  SO.t", 5,87% S203", 15,58% Cl', 1,08% C03", 21,06% 
Si02, 0,42% PbS04, 0,8% As2S3, 0,1% SnS u. Sb2S3, 4,19% ZnO, 5,52% Fe20 3-Al203,
3,77% CaO, 2,2% MgO, 0,74% P205. Der Nd. bildete sich bei anormaler Arbeit des 
Kalkofens (ungenugender Luft .u. uberschiissigem Koks). Die Ggw. der Alkalisalzo 
im Nd. aus dem C02-Gas findet ikre Erklarung in der Fliichtigkeit der Salze bei der 
Ofentemp. Auf ahnliche Weise sind auch die iibrigen Bestandteile in das Gas u. den 
Nd. iibergegangen. Die Ggw. von S u. Thiosulfaten erklart sich durch die reduzierende 
Ofcnatmosphare. (Prace Centr. Lab. Cukrowniczego w latach. 1928—1931. 160 
bis 175.) SCHÓNFELD.

K. Smoleński, Aufarbeilen der Zuckerruben •nach dam Verfahren von Komers und 
Cuker. Fiir die Diffusion wird nach dem Verf. ein der .,Pressenbatterie“ von H y r o Ś u . 

R ak  nachgebildetes Batteriesystem verwendet. Die Batterie kommt aus mit ca. 60% 
W. bei 15 Min. Diffusionszeit; Zuckerverlust wird ausgeschlossen. Die Saftgewinnung 
unterscheidet sich yon der ublichen durch absichthchen Kontakt der Schnitzel u. des 
Saftcs mit Luft (,,Saftoxydation“); jedoch sind die Vorteile dieser „Luftung“ fraglich, 
ebenso andere, von den Urhebern des Verf. behaupteto Yorziige. Die Reinigung er
folgt mit sehr wenig (0,2— 0,3%) Kalk; der Seheideschlamm wird auf SHARPLESS- 
Zentrifugen abgeschleudert. Der Ablauf vom Rohzucker I  wird in dio Diffusionsbatterio 
zuriickgeleitet, was melassefreie Arbeit ermóglichen soli. Dem Verf. wird kein prakt. 
Erfolg yorausgesagt. (Prace Centr. Lab. Cukrowniczego w latach 1928—1931. 23 
bis 25.) SCHÓNFELD.

J. Zaleski, Einige Worte iiber das Antiseptikum ,,Lystonol“. Das in den Labo- 
ratoires de Chimio Appliąuee, Paris, hergestellto „Lystonol“, das in einer Menge von 
20—40 g pro t Riiben den Saften zugesetzt, die „Schaumgarung“ yernichten soli, 
ist eine wss. Lsg. von ca. 8°/0 ZnCl2 u. 17% NaCl. Die desinfizierende Wrkg. diirftc 
sehr gering sein. (Prace Centr. Lab. Cukrowniczego w latach. 1928— 1931. 367 
bis 369.) SCHÓNFELD.

K. Smoleński und W. Jurewicz, „Lystonol“ ais Antiseptikum. (Vgl. vorst. Ref.) 
„Lystonol“ enthalt 17,07% NaCl, 8,03% ZnCl2, 0,79% CH20, 0,46% CaS04, 0,27% 
FeCl2, 0,56°/0 NH.,C1 in 100 W. Seine Dcsinfektionswrkg. ist schwach u. tritt erst 
bei einer Konz. von 0,5% in Erscheinung; sie ist 20-mal geringer ais die des CH20 u. 
10-mal geringer ais diejenige von Phenol (auf die Entw. von Penicilhum glaucum). 
Auch bei Zuckersaiten auBert Lystonol eino Wrkg. erst oberhalb der Konz. yon 0,5%. 
(Prace Centr. Lab. Cukrowniczego w latach. 1928—1931. 370—81.) SCHÓNFELD.

K. Smoleński, Saflreinigung in der Kampagne 1929/1930. Die Dicksafte der 
Kampagne 1929/30 zeigten hóheren (50— 100 mg Ca auf 100Bx) Kalkgeh. u. sehr 
medrige, bzw. negative natiirhche Alkalitat. Empfohlen wird, bei der Scheidung des 
Rohsaftes Soda zuzugeben in einer Menge, welche sich aus einer beigefiigten Tabello 
ergibt. (Prace Centr. Lab. Cukrowniczego w latach. 1928—1931. 20—22.) Sc h o n f .

K. Smoleński und J. Zaleski, Die Saftreinigung in den polnischen Zuckerfabriken. 
Bericht iiber die in poln. Zuckerfabriken 1929/30 u. 1930/31 angewandten Saftreinigungs- 
yerff. u. die Analysen der Safte der I. Saturation, der Diinnsafte u. Klaren. Tabellen 
iiber Zuckergeh. der Schnitzel, Zus. der Diffusionssafte u. anderer Fabrikprodd. Dio 
Safto nach I. Saturation hatten ein Durchschnitts-pH von 11,0, die Diinnsafte das



1933. I. HI1V. Z u c k e r . K o h l e n h y d r a t e . St a r k ę . 2475

Ph ca. 9,2. Angaben von „Normen“ fiir richtig gereinigtc Safte. (Praco Contr. Lab. 
Cukrowniczego w latach. 1928—1931. &—19.) Sc h o n f e l d .

— , Neues Saft re i n i gun gsvcrfa lir en nach Dario Teatini. (Vgl. C. 1932. II. 2887.) 
Das Verf. besteht kurz in folgendem: Der Diffusionssaft wird durch Kalken auf ph  =  
ca. 11,0 gebracht, unter Zusatz von aus der Scheidung stammendem stark kalkhaltigem 
Saft u. nicht von Ca(OH)r  Bei diesem ph findet reiche Koagulation der Kolloide statt; 
diese ist leichter bei Schwefeln mit fl., statt mit gasformiger SOr  Die erforderliche 
S02-Menge betragt ca: 100 g pro t Zuckerriiben. Ohne die ausgeschiedenen Kolloide 
abzufiltrieren, werden 0,4— 0,8°/o CaO zugesetzt u. der Saft der I. Saturation zu- 
gefiihrt bis auf eine Alkalitat von 0,04, erst jetzt folgt Filtration. Die weitere Ver- 
arboitung unterscheidet sich nicht yon der iiblichen. (Prace Centr. Lab. Cukrowniczego 
w latach. 1928—1931. 26— 28.) Sc h o n f e l d .

K. Smoleński und M. Werkenthin, Saftreinigung nach dcm neuen Verfahren 
von Teatini. (Vgl. yorst. Ref.) Die Nachprufung des Verf. in der Zuckerfabrik Hougaordo 
ergab folgendes: Die Saftreinigung nach Te a t in i  erfordert keinerlei Anderung der 
Scheidungs- u. Saturationsapp. CaO-Verbrauch ca. 1,0% vom Rubengewicht, boi 
n. Arbeit der Filterpressen u. leichter AbsiiCung. Vorteilo des TEATINI-Verf.: Minder- 
yerbrauch von 1— 1,5% CaO, geringero Zuckeryerluste im Schlamm (0,02—0,025% 
vom Rubengewicht); zweifache Verminderung der AbsiiBwassermenge. (Praco Centr. 
Lab. Cukrowniczego w latach. 1928—1931. 29—52.) Sc h o n f e l d .

K. Smoleński und M. Werkentłlin, Das Verfahren von Teatini in Theorie und 
Praxis. Nach einer Diskussion der Grundlagen des TEATINI-Verf. der Saftreinigung 
berichten Vff. uber eine in zwei poln. Zuckerfabriken in der Kampagne 1931/32 durch- 
gefiihrte Unters. des Verf., unter Anwendung von etwa 1%  CaO bei der Scheidung, 
im Vergleich zur Normalarbeit mit ca. 2% CaO. Dio Krystallisation in den Kochapp. 
verlief im allgemeinen besser ais bei n. geroinigten Sirupen, die Zuckerąualitat war 
die gleiehe. Die nach dem TEATINI-Verf. erhaltenen Dunnsafte sind etwas starker 
gefarbt, die Dicksafto unterscheiden sich wenig yon n. erhaltenen. Dio nach dem 
TEATINI-Verf. erhaltenen Safte u. Prodd. enthalten stets mehr Ca-Salze. (Prace Centr. 
Lab. Cukrowniczego w latach. 1928—1931. 53— 97.) Sc h o n f e l d .

K. Smoleński, Entfarbungskohlen. Bericht iiber Verss. zur Entfarbung yon Roh- 
zucker mit Carboraffin, Norit, Supranorit u. Polycarbon u. die Analyse der Aktivkohlen. 
Hochste Entfarbungsleistung zeigt Carboraffin u. Norit Supra; erheblich geringer war 
die Aktivitat von Standai-dnorit u. Polycarbon; an letzter Stelle steht Spodium. (Praco 
Centr. Lab. Cukrowniczego w latach. 1928—1931. 176— 83.) Sc h o n f e l d .

J. Zaleski, Die Entjarbungskohlen und ihre Anwendung in der Zuckerinduslrie. 
Uborsicht iiber dio Chemie u. Technologie der Aktivkohleverwendung in der Zucker- 
fabrikation, insbesondere in poln. Fabriken. (Prace Contr. Lab. Cukrowniczego w latach. 
1928—1931. 184— 211.) Sc h o n f e l d .

K. Smoleński, Die Gelite und ihre Anwendung in der Zuckerfabrikalion. Giinstige 
Ergebnisse bei der Filtration von Zuckersaften mit Hyflo-Supercel, insbesondere bei 
dessen Zusatz zur Entfarbungskohle. (Prace Centr. Lab. Cukrowniczego w latach. 
1928—1931- 212— 14.) S c h o n f e l d .

K. Smoleński und M. Werkenthin, Uber die Anwendung der Gelite zur Filtration 
in Zuckerfabriken und Zuckerraffinerien. (Vgl. yorst. Ref.) Die Filtrationsgeschwindig- 
keit u. lilarung von Zuckersaften u. Klaren wird durch Zusatz geringer Mengen der 
Celit-Filtrationsmittel sehr begiinstigt. Das ph, die Farbę u. der Aschengeh. der Safte 
wurden durch dio Celit-Filtration nicht yerandert; dagegen zeigten die Safte nach 
Filtration mit Hyflo-Supercel hohere Oberflachenspannung ais nach der iiblichen 
mechan. Filtration. (Prace Centr. Lab. Cukrowniczego w latach. 1928—1931. 215 
bis 237.) Sc h o n f e l d .

K. Smoleński und A. Brodowski, Untersuchungen uber die Kolloide der Melasse. 
(.Mitbearbeitot von I. Waisówna.) Zur Abscheidung der Kolloide aus Melasse wurde 
die Methode dor erschopfenden Dialyse angewandt. Die Best. der Oberflachenspannung 
der Melasse (pa =  8,9) orgab eine charaktorist. Kurve: anfanglich rasche Abnahme 
der Spannung mit der Konz., dann immer langsamere Abnahme yon a; niedrigste 
Oberflachenspannung bei 50—76° Bx, dann allmahliche Zunahme. Minimum der 
Oberflachenspannung: o =  50,4 Dyn/cm bei 18°. Die Molasse enthalt also groBere 
Mengen oberflachenakt. Koli. Die Oberflachenspannung der Melasse war am gróBten 
bei pu =  ca. 7,0; sie sinkt mit zunehmender Aciditat u. Alkalitat. Dio Viscositat von 
Melasse ist nicht hoher ais die yon Saccharoselsgg. g le ichen  Brixgrades. Die Farb-
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tiefo der Melasso nahm von ph 4 bis p« 10,0 um 50% zu- Die bei der Dialyse aus- 
gesehiedenon Koli. werden eingeteiit: bei der Hauptdialyse ausgeschiedeno Koli. A 
(0,27%), am Ende der Dialyse abgeschiedene Stoffe B  (0,042%) u. der Riickstand 
der Filtrate aus A u. B =  G (0,59%). Insgesamt lieferte dio Melasse 0,90% Koli. =
1,2%, borechnet auf Trockensubstanz. Durch Losen von A in verd. ŃaOH u. Ver- 
setzen des Filtrats mit HC1 wurde ein flockiges, mit A3 bozeichnetes Prod. erhalten, 
das dio Hauptmenge der nicht reversiblen Koli. darstellt. Die nieht reversiblen Koli. 
der Melasse (d. h. unl. in W.) sind durch einen sauren bzw. amphoteren Charakter, 
schwarzbraune Farbę, hohen N-Geh. (7,5—8,7%); dio reversiblen, in W. 1. Koli. durch 
neutrale Rk., hellbraune Farbę (bis farblos) u. sehr niedrigen N-Geh. charakterisiert. 
Unter don reversiblen Koli. wurde Ggw. groBerer Mengen Araban u. vielleicht auch 
Dextran naehgewiesen. A3 ist negativ geladen. Die mit NaOH neutralisierte Lsg. 
von A3 wird sehr gut koaguliert (u. danach auch entfarbt), durch Metallsalze (auBer 
HgCl2) u. Mineralsauren. Eine Lsg. von O wird nach Zusatz von NaOH gut durch 
Pb-Acetat oder A1C13 koaguliert. Die Lsgg. der Koli. zeigen viel hohere Viscositat 
ais Saccharoselsgg. Die Farbo von A3 betragt 65 000° St.; A3 ist also dio Ursacho 
der Melassefarbung. Sehr liohe Entfiirbung laBt sich bei den Kolloidlsgg. mit 1% CaO 
erzielen. (Prace Centr. Lab. Cukrowniczego w latach. 1928—1931. 413—31.) Sc h o n f .

K. Smoleński, Untersuchungen iiber die Kolloide des Riibensafles und Diffusions- 
saftes und iiber ihre Koagulatim. Die Hauptmenge der Koli. aus Riiben- u. Diffusions
saft untorliegt beim Erhitzen in saurer Lsg. der Koagulation (pn-Optimum =  3,0; 
100 ccm Saft erfordem zur Kolloidausfallung 120 ccm W. + 50 ccm 1/10-n. HC1). 
RubenprcBsaft enthielt 3,6% Koli. auf 100 Bx, Diffusionssaft 0,84%; auf 100 Nicht- 
zucker ger.: 40% im Riiben-, 10°/0 im Diffusionssaft. Ein Teil der Koli., einschlieBlich 
der Poktine, wird beim Erhitzen in saureni Medium nicht koaguliert; diese wurden 
mit A. aus den eingeengten Filtraten abgeschieden. Im  Nd. aus Diffusionssaft wurden 
Pektine festgestellt, im PreBsaft aus gesunden Riiben fehlen sie. Die Koli. des Riiben- 
preBsaftes enthalten ca.'51% Proteinę, ca. 29% rohes Rubensaponin, ca. 13°/o Asclie. 
Der Rubensaft enthalt ca. 0,3% saures Rubensaponin. Essigsaure koaguliert gut dio 
Kolloide des RiibenpreBsaftes bei pn ca. 3,0, Fe(OH)3 auch bei pn =  5,5, ebenso 
Al(OH)3. (Praco Centr. Lab. Cukrowniczego w latach. 1928—1931. 432—41.) Sc h o n f .

K. Smoleński, Zusammenseizung von polnischen Melassen. Tabellar. Angaben 
iiber Brixgrade u. Reinheitsąuotienten. Aschengeh., N-Geh. (1,77% in 1929/30), CaO 
(0,644%), ph (7,97) u. Farbę (457 St. auf 100 Bx) u. Invertzuckergeh. (0,23%) in poln. 
Melassen. Die Schwankungen waren sehr groB, sie betrugen z. B. fiir N 1,51—2,12%. 
(Prace Centr. Lab. Cukrowniczego w latach. 1928— 1931. 299— 303.) Sc h o n p e l d .

K. Smoleński, Charakteristik und Beicertung der polnischen Weifizucker. Durcli- 
sehnittlicher Polarisationswert poln. WeiBzucker 99,70— 99,95, Aschengeh. 0,0212% 
(0,009—0,045); Inyertzucker unter 0,01%; Ph 6,3—8,3 (die weiBeren Sorten zeigen 
das niedrigere pn). Zur Best. der Triibung u. Farbę eignet sich ani besten das Spektro- 
photometer. Die Oberflachenspannung (nach n u  N o u y ) der Zuckerlsgg. von 25° Bx 
betrug bei gewohnlichem WeiBzucker 73,5— 85,7%, bei Raffinade 92,2— 95,4, bei 
Wiirfelzucker 99,0, bei Hutzucker 103,0. F. der WeiBzucker 187— 189° (F. reiner Saccha
rose 180— 182°). Die Bewertung von WeiBzucker erfolgt am besten durch Best. der 
(1.) Asche nach dem konduktometr. Verf., der Oberflachenspannung u. der Triibung 
u. Farbę nach der spektrophotometr. Methode. (Prace Centr. Lab. Cukrowniczego 
w- latach. 1928—1931. 249—65.) Sc h ÓNFELD.

Josef Ebel, Fortschritte in der Technik der Karłoffelstdrkefabrikałion. Hinweis auf 
in der Praxis erprobte Neuerungen u. Verbesserungen zur Zerkleinerung der Kartoffeln, 
Auswaschung des Kartoffolreibsels, Trennschleuder, Lamellator, Zentrifugenentleerer.
—  Der Fortschritt zeigt sich in einer wesentlichen Ausbeuteerhóhung an Starkę. (Che- 
mikcr-Ztg. 56. 829—30. 19/10. 1932. Troppau, C. S. R.) " G r o s z f e l d .

Leo Lełirman und Elvin Kabat, Dic Abwesenhcit assoziierter Feilsauren in 
Kartoffelstarke. (Vgl. C. 1930- I. 2545.) Kartoffelsldrke enthalt 0,02% mit PAe. 
cxtrahierbare Bestandteile. Bei der Hydrolyse fand Vf. 0,02% „Fett“ ; die Starkę 
enthalt demnach keine gebundenen Fettsauren u. kann ais reines Kohlehydrat ver- 
wendet werden. (J. Amer. chem. Soc. 55- 850. Febr. 1933. College of the City of Newr 
York.) Os t e r t a g .

Soc. Industrielle et Agricole de la Somme. Paris, Verfahren zum Reinigen von 
Zuckcrsaft. Um die Abscheidung der kolloidalen Yerunreinigungen zu begiinstigen,
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werden dem Saft kolloidale Substanzen zugesetzt, die ein isoelektr. Medium hervor- 
rufen, aus dem die Kolloidverunreinigungen sich leicht abscheiden, die dann auch 
leicht abgetrennt werden konnen. Ais Zusatzstoff wird insbesondere kolloidales A1203 
benutzt, wie es z. B. aus Al-Salzen, wie A12(S04)3 oder A1C13 u. NH3 erhalten wird, 
dem event. noch kolloidale Kieselsaure u. Formaldehyd zugesetzt wird. In einem Bei- 
spiel sind folgende Mengen genannt: 10°/o A1203, 5% Si02, 25% HCHO u. 60% 
W. Davon werden 450—700 g auf den Hektoliter Zuckcrsaft zugegeben. Die weitere 
lieinigung mit Kalli etc. geschieht in iiblicher Weise. (E. P. 386 276 vom 24/8. 1932, 
ausg. 2/2. 1933. F, Prior. 12/11. 1931.) BI. F. Mu l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Kurt W. Geisler, Neuere Yerfahren zur Alkoholherstellung. Uberblick iiber die 

A.-Darst. aus Kartoffeln, Torf, Sulfitablauge, Holz (stat. Verzuckerungsverff., dynam. 
Verzuckerung nach SCHOLLER), aus C2H» iiber Acetaldehyd u. C„H4 mittels H 2S04. 
(Z. Ver. dtsch. Ing. 77. 126—28. 1933. Koln.) R. K. M u l l e r .

N. J. M. Brelaz, Die Grundlagen von Pasteur in Anwendung auf die Destillation 
fan Trauben. Beschreibung des Entw.-Ganges der Verarbeitung yon Trauben auf 
Weinbrand aus den grundlegenden Anscliauungen yon P a s t e u r  iiber die Garung zu 
der heutigen Bronnereitechnik. (Chem. Engng. Min. Rey. 25. 95—98. 1932. Melbourne, 
Federal Destilleries Pty. Ltd.) Gr o s z f e l d .

E. Garino-Canina, 2,3-Butylenglykol und Acetylmetliylcarbinol in W ein und Essig.
2,3-Butylenglykol findet sich zu 0,2—0,66 g je Liter im Wein. Der Geh. geht konform 
mit dem A.-Geh. Es bildet sich auch bei der Vergarung von Malzausziigen mit Saccharo- 
myces elipsoideus bei 25°, wahrend es in dem mit Saccharomyces cereyisiae bei niedriger 
Temp. yergorenen Bier fehlt. Traubenmostgiirung in Ggw. von Acetaldehyd fiihrt 
zur Bldg. von Acetylmethylcarbinol. Im  Essig ist letzteres ein typ. Bestandteil u. 
beweist die Herst. durch Vergarung. Nachweis nach P r it z k e r  u . JUNGKUNZ (C. 1930.

I I .  1920). (Ann. Chim. applicata 23. 14—20. Jan. 1933. Asti.) G r im m e .

Victor-Jean Despujols, Frankreich, Yerfahren zur Gewinnung von Athylalkohol 
durch Zusatz von Wicke zur Nahrfl. in bestimmtem Verhiiltnis zur gesamten Maische. 
Geschmack u. Geruch des Dest.-Prod. yerandern sich dadurch nur wenig. (F. P. 740 254 
vom 22/10. 1931, ausg. 24/1. 1933.) Sc h in d l e r .

Georg Gebhardt, Kreuznach, Verbesserung bei der Nachbehandlung von Getranken, 
insbesondere von Bier u. Wein, durch Pasteurisieren u. sofort anschlieCendes Filtrieren 
durch ein entkeimtes Filter yor dem Abfiillen in die Transportfasser. Die Leitungen 
vom u. zum Filter werden ebenfalls sterilisiert. Es werden dadurch nicht nur die Keime 
zuriickgehalten, sondern auch die bei der Abkiihlung leicht ausfallenden EiweiBstoffe 
entfernt. (E. P. 386 217 vom 4/6. 1932, ausg. 2/2. 1933.) Sc h in d l e r .

Louis Fernand David, Frankreich, Klarzenlrifuge. Die Wandungen der Zentri- 
fugentrommel sind nicht mit Durehbohrungen yersehen. Nahe der Wandung befindet 
sich ein Fl.-EinlaB, durch den die zu yerarbeitende Fl. bis zum Boden der Zentrifuge 
gefiihrt wird. Die weiteren konstruktiyen Einzelheiten werden naher beschrieben, 
Die Zentrifuge cignet sich besonders fiir die Gewinnung yon K-Bilarlral u. Ga-Tarlral 
aus Bodenhefe bei dor Herst. yon Wein. (F. P. 740 196 vom 15/10. 1931, ausg. 23/1.
1933.) D r e w s .

Victor-Adrien Sebastian, Frankreich, Produkt zur Behandlung von Trauben- 
moslen und Herstellung dieses Produktes. Zur Verbesserung der alkoh. Garung von 
Traubenmosten wird ein Gemisch von Ammoniumsalzen der Weinsaure, Citronensiiure, 
Malonsaure u. Phosphorsaure zugesetzt. Das Gemisch wird erhalten durch Einleiten 
von S02 in die Lsg. von Salzen der Phosphorsaure u. den anderen im Traubensaft 
enthaltenen Sauren mit Ammoniak. (F. P. 739 589 vom 7/10. 1931, ausg. 13/1.
1933.) Sc h in d l e r .

Ottokar Wagner, Heilbronn a. N., Verfahren zur lieinigung von holzemen Fassem 
fiir  Wein und ahnliche Fliissigkeiten durch Elektrolyse mittels Gleichstrom, bei der 
die eine Elektrodę sich im Innern des mit einer leitenden Fl. gefiillten Fasses befindet, 
wahrend ais andere Elektrodo z. B. die FaBreifen dienen konnen. Es wird damit eine 
weitgehende Zerstórung der am FaBholz sitzenden Schimmelpilze erreicht. (D. R. P. 
570 947 KI. 6f yom 26/7. 1931, ausg. 22/2. 1933.) Sc h in d l e r .
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XVI. Nahrungsmittel. Genuiłmittel. Futtermittel.
D. Kaltschewa, Zwei Leguminosenmelile. Vers. zur Herst. eines neuen haltbaren

Sojabohnenmehles: Die gewaschenen Bohnen werden 30 Stdn. mit je 0,5%ig- Lsg- v°n 
NaCl u. Na,C03 unter mehrmaliger Erneuerung ausgelaugt, dann geschii.lt u. iiber 
Dampf gekocht. Die gekoohten Bohnen werden geprefit u. der Brei bei 100° getroeknet u. 
gemahlen. Das zunachst fast geruch- u. geschmacklose Mehl wird nach 1 Stde. bei 105 
bis 110° angenehm suBlich im Geschmack, yon graugelber Farbę, fiihlt sich weich an u. 
ist trotz des hohen Fettgeh. lange haltbar. — Analysen u. Verdaulichkeitsverss. im 
Original. — Aus Kichererbsen wurde durch ahnliche Behandlung u. Erhitzen auf 120°, 
1 Stde., ein hellgelbes, nach Mandeln schmeckendes u. riechendes Mehl erhalten. Das 
Mehl ist wio andere Leguminosenmelile, mit Trockenmilch auch ais Kindermehl, yer- 
wendbar. (Z. Unters. Lebensmittel 64. 540—45. Sofia, Uniy.) G r o s z fe ld .

F. W. Fabian, Der Einflufi der Herstellungsmajinahmen auf den Mikrobengehalt 
von Traubensaft. Auch der Saft aus der von allem sichtbaren Schmutz durch Waschen 
befreiten Frucht enthielt noch viele tausend Keime im ccm, dereń Mehrzahl Hefen 
waren. Von den Bakterien waren die meisten sporogene Bodenbakterien. Erhitzen 
des Saftes auf 145° F setzt die Keimzahl betrachtlich herab, Durchgehen durch die 
liydraul. Presse erhóht sie wieder stark. Erhitzen auf 195° stcrilisiert, genugt aber 
nicht zur Entkeimung des Schaumes. Fur yóllige Sterilisierung eignet sich die Dauer- 
pasteurisierung 30 Min. bei 145°. (Fruit Prod. J. Amer. Vinegar Ind. 12. 141— 42. 
Jan. 1933. East Lansing, Michigan State, Coli.) G r o s z fe ld .

V. Dehut, Antiseptica in der Schokoladen- und Zuckemurenfabrikation. Nach- 
wsis der Benzoesaure. Antisept. Mittel sind gewóhnlich giftig u. daher in Nah- 
rungsmitteln verboten. Benzoesaure (auch Salicylsaure, m- u. p-Oxybenzoesaure u. 
Zimtsaure) kann man mit W.-Dampf libertreiben, in NaOH auffangen u. nach Ręinigung 
ais Fe-Salz nachweisen. (Buli. officiel Office int. Fabricants Chocolat Cacao 3. 59—63. 
Febr. 1933.) G r o s z fe ld .

Ridgway Kennedy jr., Die Moglichkeiten und G-renzen fester Hdrtung von Eiskrem. 
Die Erzielung eines weichen, wohlschmeckenden Eiskrems ohne groBe Eiskrystalle ist 
an starkę Durcharbeitung, Impfung mit zahheichen Krystallkeimen u. rasche Kiihlung 
gebunden. (Ice Cream Trade J. 29. 23—24. Jan. 1933. Philadelphia, Abbotts Dai- 
ries.) G r o s z fe ld .

A. Nevot, Die Versorgung von Paris mit Milch. Notwendigkeit einer hygienischen 
Kontrolle, ihre Methoden. Nachweis des Colibacillus in der Milch. Darst. im Zusammen- 
hange. (Lait 13. 111— 23. Jan./Febr. 1933. Paris, Facultć de Medecine.) G r o s z fe ld .

A. H. Mandrśs, Die lialbentrahmte Milch in Bordeauz. Bericht iiber Verkauf 
von Mischungen aus Voll- u. Magermilch unter genannter Bezeichnung, Gerichts- 
entscheidung dazu. — Bemerkungen dazu von Porcher. (Lait 13. 123—36. Jan./Febr.
1933. Sery. yet-erinaires de Gironde.) G r o s z f e l d .

Orla-Jensen, Untersuchungen iiber erhitzte Milch. (Vgl. C. 1932. I I . 462.) Fiir die 
Dauerpasteurisierung bietet das Erhitzen in Flaschen die Vorteile einer Vermeidung 
von Metallgeschmack, Ausschaltung der Luft, Schonung der Aufrahmungsf&higkeit, 
Vermeidung nachtraglicher Infektion u. erhóhtc Haltbarkeit. (Lait 13. 82— 85. Jan./ 
Febr. 1933. Kopenhagen.) G r o s z f e ld .

E. Mameli und R. Cultrera, Vergleichende Vitaminwirkung von Milch, einigen
Kdsen, Quark und Serum. Frische Milch enthalt die Vitamine A, B, C u. D in kleinen 
Mengen. Quark u. Serum enthalten die gleichen Vitamine, aber in einer Konz. ent- 
sprechend ihrem Anteilo in Frischmilch. In  Kaso steigt der Geh. mit fortschreitender 
Reifung. 3-std. Erhitzen von Kiise im Autoldayen auf 140° wirkt zerstórend auf Vita- 
min D, Erhitzen auf 52—54° wirkt im Quark, Serum u. Kase zerstórend auf Vitamin B, 
in letzterem findet jedoch eine Neubldg. mit fortschreitender Reifung statt. Warme- 
behandlung war in allen Fallen ohne EinfluB auf Vitamin C. (Ind. ital. Conserye aliment. 
8 . 1—25. Jan. 1933. Parma.) Gr im m e .

W. B. Nevens und D. D. Shaw, Die Wirkung der Milchverarbeitungsverfahren auf 
den Nahrwert der Milch. I. Die ścheinbare Verdaulichkeit von frischer Vollmilch und 
kond-ensierter Milch. Nach Verss. mit 2 Proben Kondensmilch des Handels u. einer 
im Laboratorium gewonnenen war das Protein yon Frischmilch deutlich hóher ver- 
daulich (Einzelheiten in Tabellen). Die Verdaulichkeit des Fettgeh. war gleichmiiBig 
99°/„. Zucker wurde in den Faeces nicht gefunden. Die Verdaulichkeitsunterschiedo 
orldaren nicht die Unterschiede im Nahrwert der beiden Jlilcharten, zumal Kondens-
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milch das Wachstum mchr fordert ais frische Miloh. (J. Nutrit. 5. 485—94. Scpt. 1932. 
Urbana, Univ. of Illinois.) G r o s z f e l d .

Jaroslav Herzig, Der Nahrwert der Magermilch bei der Mast der Schinkenschweine. 
Das EiweiB der Magermilch erwies sich mit dem aus Eisch- u. Fleischmehl ais gleich- 
wertig. Nach weiteren Verss. kann ein Teil dieser tier. Proteine ohne Schaden durch 
PflanzeneiweiB (Sojasehrot) ersetzt werden. (Vestnik ćeskoslov. Akad. ZemódSlskć 9.
30— 33. 1933. Briinn, Zootechn. Landesvcrs.-Anst.) G r o s z f e l d .

Ralph Wayne, C. H. Eckles und W. E. Peterson, Das Trockenstellen von Kuhen 
und die Wirkung verschiedener Methoden dabei auf die Milchproduktion. Vergleichendo 
Verss., die Milchproduktion durch unvollstandiges Melken, Melken in Zwischenzeit- 
raumen u. vóllige Unterbrechung zu beenden, ergaben, daB letzteres Verf. auch bei 
Kiihen bis zu 20 pounds taglich zu empfehlen ist. Qualitat u. Menge der Milch in der 
folgenden Lactationsperiode wurde durch die Art der genannten MaBnahmen nicht 
beeinfluBt. (J. Dairy Sci. 16. 69—78. Jan. 1933. St. Paul, Univ. of Minnesota.) Gd.

Ralph Wayne und H. Macy, Die Wirkung verschiedener Metlioden zur Trocken- 
stellung von Kiihen auf den Bakterien- und ZellengeJialt der Milcli. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Art der Behandlung hatte anscheinend keine dauernde Wrkg., intermittierendes 
u. unyollstandiges Melken lieferte yoriibergehend etwas hohere Zahlen ais vollige Unter
brechung. Weitere Angaben iiber Bakterienzahlen der Colostralmilch. Bei n. asept. 
ermolkener Milch war von 248 Proben im Mittel der Bakteriengeh. 658, der Zellengeh.
1 252 000 im ccm. (J. Dairy Sci. 16. 79—91. Jan. 1933. Univ. of Minnesota.) Gd.

K. Seidel, Prufung von Aluminiumfolien auf ihre Brauchbarkeit ais Einwickel- 
malerialfiir geschnittenes Brot. Vergleichende Unters. von Eolien ergab sehr yerschicdene 
Angreifbarkeit durch verd. organ. Sauren. Am besten eignet sich zur Prufung Milch- 
siiure: 5 x 8  ccm, 3 Tage der Einw. von 100 ccm 0,5 n. Milchsaure boi 20° ausgesetzt, 
durfen je 100 qcm nicht melir ais 10 mg verlieren. (Z. Unters. Lobensmittel 65. 104 
bis 106. Jan. 1933. Berlin, Inst. f. Backerei.) G r o s z fe ld .

D. Costa, Der Nachweis von Sojaeztraktionsmehl ais Verfalschungsmittel fiir 
Nahrungsmittel. Sojamelil findet man oftmals ais Verfalscliungsmittel in Bisąuite, 
Pasten, Schokolade u. Kaffee. Hohere Zusatze ais 10°/o zeigen sich meistens am un- 
naturlich hohen Proteingehalte u. Erniedrigung des Fettgeh., wenn nicht kiinstlich 
Fett zugesetzt wurde. Die Unters. wird unteratutzt durch den mkr. Befund. Im  Original 
Mikrophotogramme der typ. Elemente der Soja. (Ann. Chim. applicata 23. 3—14. 
Jan. 1933. Triest.) G rim m e.

O. Mezger, H. Jesser und M. Volkmann, Versuche zur Untersclieidung von Eier- 
und Pflanzenlecithin auf biologischem Wege mittels der Komplementbindungsmethode. 
Es gelang weder die Pflanzenlecithine (Soja u. Weizen) voneinander noch von Eier- 
lecithin zu differenzieren. (Z. Unters. Lebensmittel 65. 49—54. Jsin. 1933. Stuttgart, 
Chem. Unters.-Amt d. Stadt.) G r o s z fe ld .

Henri Stassano, Zu beachtende Kriterien und Methoden, die man bei der Bewertung 
eines Pasteurisierungsverfahrens fur Milcli zu befolgen hat. Von den yerschiedenen, naher 
besprochenen Priifungen zur Bewertung eines Pasteurisierungsyerf. sind folgende be- 
sonders wichtig: Fehlen von Kochgeschmack, geringe Albuminkoagulation, gute Halt- 
barkeit der Handesmilch in sterilen GefaBen, sehr langsame Sauerung der Milch (3 bis 
5 Stdn.) im Brutschrank, Yerschwinden von B. coli, B. mastitidis u. allen hamolyt. 
Streptokokken, Kontrolle des Unschadlichwerdens von natiirlich tuberkuloser Milch, 
Haltbarkeit des Anfangssauregrades der Rohmilch nach der Pasteurisierung, gute 
Aufrechterhaltung der Labfahigkeit, Erhaltung der Aufrahmungsfahigkeit, -schnellig- 
keit u. Bldg. einer starken Rahmschicht, Erhaltung der Peroxydase nach der S to rch-  

schen Rk. (Lait 13. 85— 110. Jan.-Febr. 1933.) ' G r o s z fe ld .
R. Strohecker und J. Schnerb, Zum Nachuieis der Dauerpasteurisierung der 

Milch. Bei der SCHARDINGER-Rk. unter Luft bei 60° wurden fur Rohmilch Ent- 
farbungszeiten (T) von 1—23/i , fiir geniigend pasteurisierte Milch 3—30, fiir unge- 
niigend pasteurisierte l 3/4—4 Min. erhalten. Die Sauerung der Milch war ohne Ein
fluB, 2 abn. fettreiche Proben lieferten sehr kleine T. Aufbewahrung dauererhitzter 
Milch lieferte nach 5, 24, 48 Stdn. Zunahme yon T, molkereimaBig pasteurisierte nur 
nach 24 Stdn., meist Abnahme nach 48 Stdn. Rohmilchzusatz bewirkt schnelle Ab
nahme von T, besonders nach 24 Stdn. Ursache der Schwankungen u. UnregelmaBig- 
keiten ist gel. 0 2, der die R k . yerzógert. Rohmilch, aus der vor der Rk . der 0 2 durch 
C02 yertrieben war, lieferte bei 60° T-Werte yon 1—13/4 Min., ordnungsmaBig dauer- 
erhitzte 21/1—3, ungeniigend erhitzte l 1/,— 2 Min. Ahnliche Werte bei Ersatz der C02
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durch N2. Bei 50° wurde T fiir Rohmilch bei 2— 2l/i , dauererhitzto 4—71/.,, zu schwaeh 
crhitzte 2%—3Ł/2 Min. gefunden. Boi molkcroimaBig dauerpasteurisierter Milch lag 
T in vorschiedencn Fallen zwisehen 4—71/, Min. (Z. Unters. Lebcnsmitteł 65. 85 bis 
95. Jan. 1933. Frankfurt a. M., Univ.) G k o s z fe ld .

H. Kluge, Beitrag zur Kanntnis der Milchdiaslase. Zweimal je 100 ccm Milch 
werden mit 6 ccm Pb-Essig (D. A. P. 6) geschiittelt u. nach einigem Stehen filtriert, 
100 ccm Filtrat + 2 ccm gesatt. Na-Phosphatlsg. nach 2 Stdn. Stehen wieder fil
triert. Das Serum wird gegen Bromthymolblau auf ph =  G,9 eingestellt u. nach bc- 
sonderom Schema auf Diastase gepriift. Uber Einzelheiten vgl. Original. Durch Er
hitzen der Milch wird die Diastasewrkg. geschwiicht, in 30 Min. auf 55° fast ebensosehr 
wie auf 60—63°. Rohe Milch zeigte 1,980—0,583, Mittel 1,312 Diastaseeinheiten (D. E. =  
ccm l% ig. Starkelsg., die in 3 Stdn. bei 38° von 1 ccm Milch bis Rotviolett ab- 
gebaut werden), dauerpasteurisierte 0,292. Momenterhitzen auf 75° lieferte D. E. von 
hoehstens 0,146. Kochen zerstort die Diastase yollstandig, Stehen bei roher Milch 
lieferte keine Anderung. Niedrig pasteurisierte Milch kann nach langerem Stehen 
Reaktivierung der Diastasewrkg. zeigen. HgCl, ruft Schwachung hervor. — Zum 
Nachweis dauerpasteurisierter oder stassanisierter Milch eignet sich besonders das 
cremometr. Verf. von ORLA-JENSEN. Bei 1/2-std. Erhitzen auf 55° tritt keine Schwa
chung der Aufnalimefahigkeit ein. Zum Nachweis roher Milch in erhitzter sind ver- 
schiedene Verff. Tergleichend anzuwenden, z. B. neben den genannten die Priifung 
auf Katalase, Peroxydase u. Albumin. (Z. Unters. Lebensmittel 65. 71—84. Jan. 1933. 
Landsberg, Warthe, Pr. Hygien. Inst.) G k o s z fe ld .

Edmund Geyer und Alfred Rotsch, Mercurimetrische Ghlorbestimmung in Milch. 
Das Verf. von V o to Ć e k  (C. 1918. I I . 560) ergab im wss. Al-Sulfat-Filtrat mit dem 
Verf. von MOHR hinreichend iibereinstimmende Ergebnisse, das Verf. von VOLHARD 

niedrigere. Arbeitsvorschrift: 20 ccm Milch + 10 cem 20°/oig- Al2(S04)3-Lsg. + 8 ccm
2 n. NaOH werden auf 200 ccm aufgefiillt u. filtriert. 50 ccm des Filtrates werden 
gegen Nitroprussid-Na nach V o to Ć e k  mit 1/35,s_n- Hg(N03)2-Lsg. auf Schwarzem 
Untergrund bis zur Opalescenz titriert u. 0,1 ccm ais Triibungskorrektur abgezogen. 
(Z. Unters. Lebensmittel 65. 66— 71. Jan. 1933. Lab. des stadt. Marktamtes Karls
bad.) G k o s z fe ld .

Ernst Paarmann, Der Nachweis von Tuberkuloseantikorpern in der Milch durch 
die Komplementbindung. Beschreibung der Technik nach Menck. Die Versuchs- 
ergebnisse stimmten in der Melirzahl mit klin., mkr. Befunden u. Tierverss. uberein. 
(Z. Fleisch- u. Milchhyg. 43. 163—64. 1/2. 1933. Danzig, Staatl. Hygien. Inst.) Gd.

Aktiebolaget Monox, Stoekholm (Erfinder: N. V. Nilsson), Herstellung eines 
Ndhrprdparates, welches ais Hauptbestandteil Hefe- u. Caseinextrakt enthalt, zweck- 
maBig in Mengen von 60% Hefe- u. 40% Caseinextrakt, u. gegebenenfaOs Wiirzstoffe, 
dad. gek., daB teils die Hefe verhaltnismafiig lange Zeit mit einer Mineralsaure, vor- 
zugsweise Salzsaure, unter Erwarmen auf die geeignete Temp., yorzugsweise ca. 96°, 
behandelt wird u. daB nach dem Abkiihlen die Saure bis zu einem gewissen Grad 
(pH =  5,8) neutralisiert wird, daB anschlieBend die Lsg. mit W. verd., geschleudert u. 
auf einen W.-Geh. von ca. 35% gebracht wird, wahrend das Casein in bekannter Weise 
in verd. Saure, z. B. Salzsaure, gel. wird, worauf die Lsg. ebenfalls neutralisiert 
(pH =  6,9), eingeengt u. mit dem ersten Extrakt zusammengebracht wird. (Schwed. P. 
71 075 vom 13/8. 1928, ausg. 3/2. 1931.) Drews.

Gabriel Tórók und Georg Beeze, Budapest, Ungarn, Herstellung von Teig und 
Brot unter Zusatz eines Hefepraparates, das saurebildende Bakterienkulturen ent
halt. — In  100 1 sterilen Malzextrakt von 4° Balling werden 5— 10 1 einer auf Malz- 
extrakt geziichteten Milehsaurebakterienkultur eingeruhrt. Die M. bleibt 6—7 Tage 
bei 43—46° stehen. Darauf wird Hefe zugesetzt in solcher Menge, daB auf 1 Hefe- 
zelle 1 Bakterie kommt. SchlieBlieh wird filtriert u. der Riickstand dem Teig zu- 
gesotzt. (A. P. 1894135 vom 15/12. 1930, ausg. 10/1. 1933. Ung. Prior. 27/12.

1928.) M. F . M u l l e r .

W. Gallusser, Budapest, Verfahren, um den Wassergehalt des Brotes zu bewahren. 
Weiterbldg. des Verf. des Hauptpatents, dad. gek., daB man gekochte oder gedampfte, 
von der Schale befreite u. getrocknete Kartoffelfloeken dem Mehl in 4—8°/0ig. Menge 
zumischt u. auf Brot verarbeitet. (Ung. P. 105 063 vom 26/10. 1931, ausg. 1/2. 1933. 
Zus. zu Ung. P. 103 641; C. 1932. I. 3125.) G. Konig.
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Bengt Alfred Clemmedson und Helge Valfrid Abrahamsson, Stockholm, B&- 
handlung von Milcli oder Salina. Man unterwirft rohe oder pasteurisierte Milch oder 
Sahne zunachst einor langsam, alknahlich bis auf 40—42° steigenden Tomp. otwa 20 
bis 30 Min. lang, worauf eine langsame Abkiiblung auf 2—3° ebenso lange erfolgt; 
schlieBlicli wird die Milch u. dgl. in Bchaltern 1— 2 Tage bei 2—3° gehalten. (E. P.
386 259 Tom 29/7. 1932, ausg. 2/2. 193?. Sckwed. Prior. 28/5. 1932.) Sc h u t z .

Fred Wilbur Tanner, The mierobiology of foods. Champaign, 111.: Twin City Pr. Co. 1932.
(770 S.) 8°. $ 7.50.

XVII. Fette. Wachse. Wasch- u. Reinigungsmittel.
Yoshio Tanaka, Ryónosuke Kobayashi und Tohei Takayama, Hochdruckhydrie- 

rung vonfetten Ólen. II. Bildung aktiver Katalysatoren durch Reduktion von Gemischen von 
Nickel- und Kupferozyd im Olmedium. (I. vgl. C. 1932. II . 2758.) Aus aus einer Lsg. 
Yon Ni- u. CuS04 ausgefiillten Ni-Cu-Oxydgemischen, durch Red. in Ol unter Hoch- 
druck u. bei Tempp. weit unter derjenigen der troekenon Red. bereitete gemisehte 
Ni-Cu-Katalysatoren zeigen groBere Aktiyitat bei der Hydrierung von Olen untcrhalb 
180°. Die Red.-Temp. der Oxydgemische u. die Olhydrierungstemp. hangen vom 
Yerhaltnis Ni : Cu ab. Niedrigste Red.-Temp. der Oxyde wurde bei N i : Cu =  1 : 3 
oder 1 : 9 beobachtet. Die Oxydgemisclie mit hóchster Aktiyitat lassen sich bereits 
bei 130—150° reduzieren. Die Red.-Temp. von durch Vermischen der trockenen 
Oxydpulver bereiteten Gemischen ist ebenfalls niedriger ais die der einzelnen Oxyde, 
aber lioher ais diejenige der aus der Lsg. gcmeinsam ausgeschiedenen Ni-Cu-Oxyde. 
Nach den Ergebnissen scheinen bei der gemeinsamen Ausfiillung der Oxyde Molekular- 
verbb. zu entstehen. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 13 B— 14 B. Jan. 1933. 
Tokio, Univ.) ScifONFELD.

Ryohei Oda, Untersuchungen iiber Umesterung. I. Umesterung von Feltolen mit 
■einigen Alkoholem und die Herstellung eines alkoholloślichen Fimisses und eines neuen 
EmulgieruTigsmittels. Zwisehen A. u. Oliyenol (aąuiinolare Mengen) findet selbst nach 
langerein Erhitzen auf Tempp. von 100—200° nur ganz geringe Umesterung statt. 
Dagegen gekt sie viel leichter vor sich in Ggw. iiberschussigen A. Ein durch 9-std. 
Erhitzen erhaltenes Prod. hatte nach Auskochen mit W., zwecks Entfernung etwa 
gebildeten Glycerins, die AZ. 72,4, vor Auswaschen dio AZ. 61,7. Die Umesterung 
zwisehen Triglyceriden u. A. findet also nicht in der Richtung der Glycerinbldg. statt, 
sondern nur partiell. Nach 9-std. Erhitzen von Oliyenol mit Glycerin im Autoklaven 
auf 200° wurde ein Prod. der VZ. 181,8, AZ. 122,9, Mol.-Gew. 570,0 erhalten; die Um
esterung geht also sehr langsam vor sich. Sehr leiclit findet Umesterung zwisehen 
01ivenol u. Glykol statt. Nach 9-std. Erhitzen von 500 g Ol mit 300 g Głykol wurdo 
ein Prod. der VZ. 173,8, AZ. 142,5, Mol.-Gew. 347,2, SZ. 2,84 (nach 2 Stdn.: VZ. 174,7, 
AZ. 140,0, Mol.-Gew. 381,5) erhalten, aus dem eine Fraktion vom Kp. 200—220° (20,7 g 
aus 45 g) isoliert wurde mit der VZ. 165,9 u. AZ. 153,5. Die Prodd. sind samtlich 1. in 
A. u. vollkommen emulgierbar mit W. Die Fraktion 200—220° ist wahrseheinlich ein 
Monoglykolester der 01ivenólfettsauren. Mit einer kleineron Glykolmenge (100 g Ol, 
10 g Glykol) geht die Umesterung nicht so weit, wie mit iiberschussigem Glykol. Auch 
Łeinól, Fisehol u. Cocosfett lassen sich leicht mit Glykol umestem, auch sind dio Rk.- 
Prodd. 11. in A. u. mit W. emulgierbar. Der aus Leinol (100 g) u. Glykol (7— 10 g)
hergestellte in A. 1. Firnis, der Mn-Borat ais Sikkativ enthielt, trocknct so schnell u.
yermag so viel Kopalschmelze aufzunehmen wie gewóhnlicher Firnis, sein Haftvermogen 
ist aber geringer. Die mit Glykol umgeesterten Prodd. aus OUvenol u. Cocosfett wurden 
mit H2S04 u . Acctanhydrid sulfoniert. Es wurde ein Prod. mit besserem Emulgierungs- 
vermogen erhalten ais die gewohnhchen sulfonierten Ole. (J. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 35 . 515 B—518 B. 1932. Kioto.) S c h o n fe ld .

Friedrich Kohler, Die Temperatur bei Holzdlkochung. Bei der Holzólkochung 
kann man 3 Yerschiedene Temperaturhohen bei ca. 200°, 280° u. 320° unterscheidcn, 
von denen die erste langere Zeit zur Verkochung erfordert, die zweite am Punkt der 
plótzlichen Gerinnun" des Holzols liegt u. die dritte iiber der Gerinnungstemp. liegt. 
(Farbo u. Lack 1933. 67. 8/2.) S c h e ife le .

— , Entschleimen von Leinol. Bestatigung der Angaben von SlNOWJEW, wonach 
durch Luftdurchblasen bei 140° jede Spur W. entfernt u. ein nachtragliches Brechen
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des Leinóls vcrhindert werden kann. Fiir helle Prodd. kann man C02 statt Luft ver- 
wenden. (PaintVarnish Lacąuer Enamel Colonr Manuf. 2. 320. Dez. 1932.) SCHEIFELE.

D. L. Sahasrabuddhe und N. P. Kale, Untersuchung des Nigersamenóls (Guizotia 
abysinica). Das k. gepreBte, hellgelbe Nigerol hatte die Konstanten: D .13 0,9250, D .:8-6
0,9157 (pyknometr.); nD10 =  1,4662; nn36 =  1,4675; hd!S =  1,4678. Das frische Ol ist 
opt. inakt., zeigt aber nach Polymerisation oder Verdorbenheit schwache Aktivitat. 
Ein 01 der SZ. 21,4 mg KOH/g Ol hatte [a]D =  3,4°. E. —8,5 bis — 9,0°. SZ. des 
frischen Oles 6,2, VZ. 194,6, RMZ. 1,2, Polenskezahl 0,2, Unverseifbares 0,3—0,6, 
JZ. 126,4, AZ. (A n d r e ) 24,1. Die Fettsauren wurden 1. durch Trennung der festen 
u. fl. Siiuren nach TwiTCHELL u . Fraktionicrung, 2. die ungesatt. Sauren durch 
Bromierung untersucht. Gefunden: 3,35°/o Laurin- u. Myristinsaure, 8,41% Palmitin- 
siiure, 4,89°/o Stearinsaure, 0,48°/o Arachin- u. Lignocerinsiiure (gesatt. Sauren insgesamt 
14,6%), 31,06% Olsaure, 54,34% Linolsaure (ungesatt. Sauren insgesamt 85,4%). 
Nach den Ergebnissen der Bromierung des Oles selbst diirfte das Ol 3—4% Triolein 
(F. des Bromids 76,5°) u. 20— 25% Dilinoleoolein (F. des Bromids 54— 56°) enthalten. 
Vollgesatt. Glyceride (gepriift nach der Permanganat-Acetonmethode von H il d it c h ) 
enthalt das Ol nieht. Durch 2—3-std. Erhitzen auf 240° in Ggw. von Mn-Resinat oder 
Pb-Oloat erhalt man ein in 20 Stdn. trocknendes Ol. (J. Univ. Bombay. 1. Part II. 
37— 47. 1932. Poona.) Sc h o n f e l d .

I. Pastuscheni, Untersuchung der Perillaolkuchen. Perillaólkucken enthielten, 
bei 10,36% H20, 6,98% Asche, 8,63% 01, 5,92% N. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masło-' 
boino-shirowoje Djelo] 1932. Ńr. 9. 43— 44. Gorki.) S c h o n fe ld .

Adam Banks und Thomas Perey Hilditch, Die Kórperfette des Schweines.
2. Einige Ausblicke auf die Dildung von tierischen Reservefetten, die von der Zusamnien-
setzung ihrer Glyceride. und Fettsauren nahegelegt werden. (1. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1592.) Von 
einer mit durchschnittlich zu 7% aus Fischmehl bestehenden Nahrung aufgezogenen 
Sau wurde Nierenfetl u. die Schichten (getrennt nach Schulter, mittlerer Teil u. Schwanz- 
ende) auf beiden Seiten des Riickenfettes eingehend untersucht. Die Fette waren durch
2-malige Estraktion des Fcttgewebes mit sd. Aceton gewonnen. Es ergab sich fiir 
auBeres Riiekenfett: F. 31,5—33,8°; Verseifungsaquivalent (V.-A.) 287,1— 287,3; 
JZ. 72,0—76,9; Geh. an Myristinsaure (I) 3,78—4,44%; an Palmitinsaure (II) 18,50 bis 
22,15%; an Stearinsaure (HI) 5,40— 7,92%; an Olsaure (IY) 49,09—54,14%; an Linol- 
sdure (V) 12,99—15,26%; an hoch ungesatt. Sauren der C20- u. C22-Reihe (YI) 0,92 bis 
2,14%, u. an Uiwerseifbarem (VII) 0,07—0,23%; — fiir inneres Riiekenfett: F. 35,0 
bis 39,0°; Y.-A. 283,1—286,5; JZ. 64,6—71,1; Geh. an I 3,81—4,32%; an II 22,74 bis 
25,93%; an III 8,59—13,78%; an IV 43,45—47,46%; an V 13,55— 15,59%; an YI 1,20 
bis 1,53%; an VII 0,13—0,18%; —  fiir Nierenfett: F. 48,0°; V.-A. 284,1; JZ. 59,0; 
Geh. an I 3,96%; an II 27,66%; an III 17,56%; an IV 35,64%; an V 13,66%; an VI 
1,41%; an VII 0,11%.

Besonders hervorzuhebcn ist, daB der molare Prozentgeh. an Stearin- -f- Ol- + 
Linolsaure, also an C18-Sauren, immer um 70% liegt, u. zwar auf ca. 73% steigt bei 
sehr ungesatt. Fetten, u. auf ca. 65% fallt bei gesatt. Fetten. Weiterhin ist zu be- 
achten, daB die Zunahme an Stearinsaure hauptsachlich auf Kosten von Ol- u. nieht 
von Linolsaure erfolgt. Es scheint, daB die charakterist. Sauren von genossenen Tier- 
fetten (hier von Fischmehl) in den Schweinefetten erscheinen, was den ungewóhnlich 
hohen Geh. obiger Fette an ungesatt. Sauren der C20- u. C22-Reihe u. den hohen Geh. 
an Linolsaure erldiiren kann (vgl. auch E l l is  u. I s b e l l , C. 1 9 2 7 .1. 663). Diese Ergeb
nisse bestatigen die allgemeine Erfahrung, daB Fischmehlnahrung zu auBerordentlich 
weichem Fett fiihrt. — Durch Oxydation der ungesatt. Verbb. mittels KJInO., in Aceton 
wurde der Prozentgeh. an gesatt. Glyceriden bestimmt fiir auBeres Riiekenfett zu 
2,1% (Gewiehts-%), von innerem Riiekenfett zu 6,6% , von Nierenfett zu 11,2%, 
sowie yon 2 anderen Nierenfetten. Die Fettsauren dieser gesatt. Glyceride bestanden zu
40,9—45,0% aus Stearinsaure, 54,7—58,0% aus Palmitinsaure u. 0,3— 1,6% aus 
Myristinsaure. — Insbesondere aus der Tatsache, daB, unabhangig vom Sattigungs- 
grad eines Reservefettes, der molare Geh. an C18-Sauren sich immer in der Niihe von 
70°/„ befindet, werden Ruekschliisse auf die Art der Bldg. der Kórperfette gezogen. 
Die Zus. der Reservefette begunstigt die Ansicht, daB eher die Hydrierung der Glyceride 
ais der freien Fettsauren ein wesentliches Glied in ihrem BildungsprozeB ist. (Bio- 
ehemical J. 26. 298—308. 1932. Liverpool, Uniy.) B e h r l e .

Sei-ichi Ueno und Riichiro Yamasaki, Uber die neuen, bei der Hydrierung von 
Fischólen gebildelen Ferbindungen. IV. Die Fettsauren. (III. vgl. C. 1931. H. 1075.)
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500 kg hydrięrtes Fischól ergaben 1 kg (0,2%) fliichtiger, ubelriechender Stoffe. Diese 
bestanden aus 136 g Unverseif barem, aus dem 90°/o geruchlose KW-stoffe der C10 bis 
C20-Eeihe, 2,4% hoherc Alkohole der C10-, C9- u. O13-Roiho u. 5,4% scharf riechende 
C]4-, C12-, <V  u. C,0-Aldehyde erhalten wurden. Dio Fettsauren wurden im Vakuum 
fraktioniert; sie ergaben 100 g niederer Fettsauren mit iiblem Geruch der Reilie
C,—C7 (Verhaltnis C7, C4, C6 u. C6 =  5 : 3 : 1 : 1) u. geruchlose Sauren der C,4—C,8- 
Reihe; in den letzteren fehlen C15- u. C17-Sauren. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
35. 492 B—93. 1932.) Schonfe ld .

Syozi Igarashi, Uber die Ursaehen der Farbung und die Reinigung des Leimnieder- 
scldags. Die Farbung des Lcimnd. wird verursacht durch Oxyfettsśiuren, Metalle, 
insbesondere Ferro-Ferriseifen, mechan. Schmutz; die Reinigung der Soife erfolgt am 
besten auf dem Wege des Aussalzens u. der Filtration; chem. Bleichung erscheint 
weniger angebracht. (J. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 19 B—24. Jan.
1933.) SCHONFELD.

E. Jaffe, Uber die Loslichkeit von Fellen in dem Monodthylather des Athylenglykols 
und in einem Gemisch des letzteren mit Vaselinól. (Vgl. C. 1933.1. 2013.) Vf. verwcndet 
den Monodthylather des Athylenglykols zur Best. der krit. Losungstemp. von Fetten. 
Wegen soines groBen Lósungsyermógens erfolgt jedoeh die Abscheidung der Fetto bei 
so tiefer Temp., daB sio teilweise fest werden. Wenn man mit einem Gemisch von 
Alhylew/lykolmonoathylather Vaselinol u. Fett arbeitet, erhalt man in der Warme eine 
homogene Lsg., bei der man genau den Moment beobachten kann, in dem beim Er- 
kalten die Abscheidung der Komponenten beginnt. Dio Temp., dio diesem Moment 
entspricht, nennt Vf. „Desolubilisationstemp.“ Sio ist eine physikal. Konstantę fiir die 
verschiedenen Fette u. kann benutzt werden, um Verfalscliungen von Butter u. Kalcao- 
butter mit Cocosfeit, von Ricinusól mit anderen pflanzlichen Olen u. von Leiniil mit 
Fischtran nachzuweisen. (Ann. Chim. applicata 22. 667—73. Okt. 1932. Genua, R. Isti- 
tuto Commerciale „Massimo Tortelli.“) F ie d le r .

A. Mazzaron, Schwefligsdurezahl in der Olanalyse. Die Methode bildet eine Er- 
ganzung der H 2S04-ThermaIzahl u. beruht auf der Best. der bei jener sich bildenden 
S02. Zur Ausfiihrung gibt man in einen geeigneten Erlenmeyer mit Ableitungsrohr 
20 ccm des zu untersuchenden Ols u. 10 ccm Bzl. u. dann unter Umschutteln 5 ccm 
konz. H2S04 (D. 1,8413). VerschlieBen des Kolbens u.Verbinden mit dem Absorptions- 
gefiiB, welches geniigende Mengen Yio_n- Jodlsg. enthalt, u. mit einem Aspirator. Man 
schiittelt den Kolben kraftig, bis die Mischung homogen geworden ist, umgibt ihn dann 
mit geeignetem Wiirmeschutz u. saugt langsam Luft durch das System. Bei Nach- 
lassen der Rk. Zugeben von 10 ccm Bzl. u. unter Schutteln stark Luft durchsaugen. 
Riicktitrieren mit Vio‘n- Thiosulfatlsg. Dio S02-Z. steigt mit dem Grade der Ungesattigt- 
heit des Oles, sie ist z. B. bei 01ivenól 3,6, ErdnuBól 8,3, Sesamol 49,8, Traubenkernol 
116,7, Leinól 164,7 u. liiuft parallel mit der Thermalzahl. Vf. halt die Methode fiir ge- 
eignet zur Reinheitsbest. von Olivenól u. gibt Beleganalysen hierfiir. (Olii minerał., 
Olii Grassi, Colori Vernici 13. Nr. 1. Suppl. 9— 10. 31/1. 1933. Camerino.) Grim m e.

Fritz Neuber und Hans Wachter, Die Bestimmung des Sulfations in sulfo- 
nierten Olen. Etwa 10 g Ol werden in einem 300-ccm-Erlcnmeyerkolben in 100 ccm 
®5%ig. A. gel. u. 2 Stdn. bis zum Absitzen des Nd. u. zur Klarung der Lsg. auf 
dem W.-Bad auf 70— 75° erwarmt. Bei dunklen Olen ist der Lsg. sofort 1 ccm Eg. 
zuzusetzen, um die in A. unl. Seifen der Polyricinolsauren zu zerlegen u. diese in Freiheit 
zu setzen. Der Nd. wird abfiltriert, bis zum Verschwinden eines Abdampfriickstandes 
mit h. A. gewaschen u. auf dem Filter in h. W. gel. Im  Filtrat erfolgt dio S04-Best. 
wie iiblich. (Z. analyt. Chem. 91. 425—32. 1933. Wien.) E c k s te in .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sulfoniermuj von holier- 
molekularen Fettsauren und dereń Estern mit einer H2S04 von hóchstens 90% Geh. 
80 Teile Ricinusól werden innerhalb einiger Min. rasch in 160 Teile 90%ig. H2SO., 
emgetragen, worauf die M. einige Zeit stehen bleibt. Beim Waschen mit 250—300 Teilen 
k. konz. NaCl-Lsg. scheidet sich ein Ol ab, das mit NaOH neutralisiert wird. (F. P. 
739 886 vom 11/7. 1932, ausg. 18/1. 1933. Schwz. Prior. 13/11. 1931.) M. F. Mu.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fdrben ton Losungsmitteln, 
Fetten, Olen, Wachsen u. dgl. Zum Farben werden solche Azofarbstoffo Yerwendet, 
welche einen oder mehrere hydrierte Ringe, aber keine freien Sulfo- oder Carboxyl- 
gruppen besitzen, vornehmlich Tetrahydronaphthalinderiw. (Holi. P. 28 703 vom 
16/9. 1931, ausg. 15/12. 1932. D. Prior. 17/11. 1930.) VAN DER W erth .
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Carl Thieme, Zeitz, Verfahren zur Herstellung eines Seifenkitls, der z. B. zum Um- 
kleiden, Vcrzieren oder Fiillen von gebrauchlichen Seifenstiicken dienen kann, dad. 
gek., daB man scharf getrooknete zorkleinerto Seifen aus hochmolekularen Fetten 
mit fl. bzw. schmierfahigen Seifen aus niedermolekularen Fetten oder Olen, zweck- 
miiBig unter Zusatz einer Farbę vermisoht u. knetet. (D . R . P . 569 581 KI. 23e vom 
18/3. 1926, ausg. 4/2. 1933.) E n g e r o f f .

Renś Servais, Belgien, Waschpulter, bestehend aus einem Gemisoli yon Soda 
u. anderen Na-Salzen u. Salzen der Borphosphorsiiure. (F. P . 740 085 yom 19/7.
1932, ausg. 20/1. 1933.) M. F. M u l l e r .

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

E. Gótte und W. Kling, Beitrdge zur ICenntnis von Wollguellung und Wollterfilzung 
in Abluingigkeit tom pn-Wert der benetzenden Losung. I. Die Quellung ton Wolle. Es 
wird eine Apparatur beschrieben, mit dereń Hilfe die Quellung von Wollfasern unter 
der Einw. von yerschiedenen Flotten auf das glciche Objekt bei konst. mittleren u. 
hóheren Tempp. yerfolgt werden kann. Die Faden yerbleibcn 30 Min. lang in Puffer- 
gemischen u. werden dann gemessen. Nach dieser Zeit ist die Ladungsąuellung beendet; 
die — hier nicht zu bctrachtendc u. durch die Art der Puffergomischo prakt. aus- 
geschaltete — Peptisationsąuellung wurde erst nach ~48 Stdn. eintreten. Bei Zimmer
temp. liegt das (Juellungsminimum u. damit der isoelektr. Punkt bei ph =  '-—5,8, das 
Quellungsmaximum bei ~3,0; im alkal. Gebiet beginnt yon pn =  11 ab die chem. 
Zerstórung der Wolle. Bei hóheren Tempp., wie sie in technolog. Prozessen angewandt 
werden (70°), yerschieben sich alle diese Punkte zur sauren Seite liin: Das (Juellungs- 
maximum ist bei Ph =  1 noch nicht liberschritten, das Minimum liegt bei 4,3 u. die 
Allcalischadigung beginnt bereits bei 9,0. (Kolloid-Z. 62. 207— 13. Febr. 1933.) Rog.

E. Gotte und W. Kling, Beitrdge zur Kenntnis von Wolląucllung und Wollverfilzung 
in Abhdngigkeił vom pu-Wert der benetzenden Losung. I I . Die Vcrfilzung yon Wolle. 
(I. vgl. yorst. Ref.) Die Verfilzung der Wolle nimmt mit steigender Alkalitiit der be
netzenden Lsg. linear ab, der isoelektr. Punkt ist also nicht besonders ausgezeichnet. 
Da aber in diesem Punkt entscheidende Anderungen im EiweiBmolekiil vor sich gehen, 
kann die Verfilzung nicht vom Vorgang der Solvatation abhangen. Das pn scheint 
nur insofern einen EinfluB auszuiiben, ais in saurer Lsg. die Oberflache der Haare auf- 
gerauht wird, in alkal. Lsg. aber infolge der (doch vorhandenen) Lósliclikeit der Wolle 
Filme gebildet werden, die sich um dio Fasern legen u. diese aneinandcr voriibergleiten 
lassen, was aber gerade zuungunsten der Verfilzung geschieht. (Kolloid-Z. 62. 213—15. 
Febr. 1933. Chemnitz, Aus d. wiss. Lab. d. H. T h. B óhm e  A.-G.) R o g o w s k i.

Raymond Fonrnier, Papier fester ais Metali. Die ReiBfestigkeit eines guton 
Packpapiers ist unter Beriicksichtigung des spezif. Gewichts (Papier etwa 1,5) hóher 
ais die vieler Metalle. Ein Draht bzw. Streifen von 1 m Lange u. 100 g tragt bei Stahl 
2597 kg, bei Al 1538, bei Cu 224, bei Messing 150, bei Pb 52 u. bei Papier 1205 kg. 
(Papeterie 55. 66. 25/1. 1933.) F r ie d e m a n k .

S. Hilpert und F. Jordan, Ober den Aufschlufi ton Stroh mit schwefliger Saure 
und sauren Sulfiten. (Vgl. C. 1933. I. 1374.) Die Schwarzkochung beim sauren Stroh- 
aufschluB ist eine Funktion yon pn, Kochzeit u. Temp. Vff. beobachten, daB die 
Schwarzfarbung an den Schnittflachen der Halme einsetzt. Mit 8,5- u. 12°/0ig. wss. 
S02-Lsg. boi 90—110° ist der AufschluB unvollkommen, u. dic Bleichbarkeit des er- 
haltenen Prod. gering; bei Stufenkochung kann in der 2. Stufo nach Entfernung der 
Hauptmenge des Lignins die Temp. ohne Gefahr der Dunkelfarbung lange Zeit auf 120° 
gehalten werden. Dio Widerstandsfahigkeit des Lignins steigt in den spateren Stadien 
der Kochung stark an. Verss. im Autoklaven (V4A-Stahl) zeigen, daB mit 50—100 g 
S02, 100 g W. u. 50— 100 at Stroh schnell u. mit 40—50% Ausbeuto in leicht bleich- 
baren Zellstoff ubergefiihrt werden kann, bei 130° geniigt schon 1/2 Stde. Kochzeit 
(yom Erreichcn der Rk.-Temp. an). Damit ist bewiesen, daB der Si02-Geh. den sauren 
AufschluB yon Stroh nicht hindert. Sowohl bei S02-, wie bei Ca(HS03)2-AufschluB 
stort auch der Wachs- u. Aschegeh. nicht, das wesentliche Hindernis liegt yielmehr beim 
Lignin. Der AufschluB wird bei S02-Konzz. bis 30% u. dariiber durch NHa-Zusatz 
(l°/o auf Stroh bezogen) yerbessert, bei hohen S02-Konzz. ist ein NH3-Zusatz unnotig. 
(Angew. Chem. 46. 73—76. 28/1. 1933. Braunschweig, Techn. Hochsch., Inst. f. chem. 
Technol.) R. K. M u l l e r .
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Fritz Ohl, Bau- und Werkstoffragen in der Viscosekunstseiden- und Viscosefibn- 
industrie. (Vgl. C. 1932. II. 3325. 1933- I. 2020.) t)borbliok iiber dio Verwondung 
metali, u* nichtmetall. Materialien. (Metallbórse 23. 193—94. 226—27. 22/2. 1933. 
Darmstadt.) R . K . M u l l e r .

— , Neuerungen in der Hcrslellung von transparenten Folien. (Rev. gen. Matićres 
piast. 9. 15— 17. Jan. 1933.) S ć h e ife le .

— , Fortschrilte in der Herstellung von durchsichtigem Papier. Nach den Verff. der 
L a  Ce l l o p h a n e -Ge s e l l s c h a f t  wird zwecks Herst. yon unter 0,02 mm diinnen 
Viscosepapieren Viseose mit 4°/0 Cellulose aus ungereifter Alkalicellulose erzeugt, die 
in den iiblichen Giefitrichtern yerarbeitbar ist, — ferner das fertige Papier iibertrocknet 
u. dann auf einen W.-Geh. von 10% wieder befeuchtet. (Rey. gen. Matiśres piast. 
8. 551—53. Nov. 1932.) H. Sc h m id t .

Emmannb1 Wathelet und Leon Ramole, Permanganatbleichzahl von Papier- 
halbstoffen. Holzzellstoffo enthalten stets reduzierende, organ. Inkrusten, welche Weicli- 
heit, Bleichbarkeit u. WeiBe des Stoffs beeinflussen. Vff. haben zur Best. dieser Ver- 
unreinigungen dio Oxydation mit KMnO,, ais zweckmaBig befunden. Verwandt worden: 
0,1-n. KMn04, 0,1-n. MoHRsches Salz u. n. H 2S04. Man wendet 2 g trockenen Zellstoff, 
mit W. zu einer Kugel von 10 g geknetet, an, gibt in einen Erlenmeyer 470 ccm W., 
22 cem n. H 2S04> 50 ccm KMnO., u. — nach 1 Stde. — 50 ccm 0,1-n. MoHRsches Salz. 
Dio Lsg. wird dann gefiltert, auf 1 1 gebracht, u. mit 0,1-n. KMnO., auf Rosa titriert; 
in einem Kontrollyers. wird der KMn04-Verbrauch yon 900 ccm W. + 10 ccm n. H2S04 
gemessen u. yon der obigen Menge abgezogen. Die fiir das Gesamtfiltrat yerbrauchten 
ccm KMn04 X 0,003 1382 X 100 geben die Permanganatzahl. Sie schwankt fur ge- 
bleichte Stoffe von 0,09—0,85%, fiir ungebleichte, bleichbare Stoffe von 3,11— 5,46%, 
u. fur nicht bleichfahige yon 7,34r—9,84%. — Bei gebleichten Stoffen soli man 25 ccm 
0,1-n. KMnO., anwendon, bei schwer bleichbaren 100 ccm. (Monit. Papeterie belge 13. 
27—31. Jan. 1933.) F b ie d e m a n n .

— , Verfahren, Normen und Typen fur die Prufung der Echtheitseigenschaflen auf 
verschiedenen Teztilfasern. Das auf Natur- u. Kunstseide Beziigliche aus der 6. Auf- 
lage des von der Eehtheitskommission des Vereins Deutscher Chemiker yerfaBten 
Werks ist wiedergegeben. (Kunstseide 15. 49—50. Febr. 1933.) Suvekn.

W. Coordt, Die Herstellung von Serienąuerschnilten an Faden, die im Gewebe neben- 
einander liegen. Nebeneinander liegende Faden werden iiber ein Blechkastchen ge- 
spannt, das Kastchen wird mit der Einbettungsmasse ausgegossen u. der Błock ge- 
sebnitten. Man erzielt gerade Quersehnitte, von denen sich auch vergróBerte Ab- 
bildungen herstellen lassen. (Mh. Seide Kunstseide 38. 69— 70. Febr. 1933.) S u y e rn .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Impragnier-, Appretur-, 
Polier- und Reinigungsmittel fiir Leder, Holz, Linoleum, Testilien, Papier oder kiinst- 
liche Massen, bestehend aus polymerisierten Yinylathem yon waehsartiger Konsistenz, 
femer aus Lósungsmm. u. eyent, weiteren Zusatzen, wie Wachsen, Olen oder Harzen.
— 40 Gew.-Teile polymerisierten Vinyloetodecyliithers werden in 60 Teilen sd. Bzn. 
(Kp. 150—190°) gel., worauf etwas Farbstoff zugesetzt wird. Das Prod. dient zur 
Behandlung yon Linoleum. (F. P. 740 097 yom 19/7. 1932, ausg. 20/1. 1933. D. Prior. 
6/8. 1931.) M. F. M u l le r .

M. Boni, Budapest, Bindemiltel, um das „Laufen der Masehen“ an Striimpfen 
zu yerhindem, bestehend aus in organ. Lósungsmm. (Aceton, Amylacetat) gel. Kleb- 
stoffen (Nitro- oder Acetylcellulose). (Ung. P. 104 663 yom 8/8. 1931, ausg. 1/12.
1932.) " G. K ó n ig .

Board of Trustees of the TJniversity of Illinois, Urbana, iibort. von: Arthur 
M. Buswell, Urbana, und Clair S. Boruff, Monmouth, V. St. A., Herstellung von 
Mcłhan. Man kocht Celluloseabfalle, z. B. Bagasse oder Komspelzen, mit verd. Lauge 
oder Saure, um die Faser aufzuschlieBen, worauf man neutralisiert u. die aufgeschlossene 
M. in Abwesenheit von 0 2 einer anaeroben Garung mit Bakterienkulturen unterwirft, 
dio aus Abwasserschlamm iibergeimpft werden. Man erhalt methanhaltigo Gase. Der 

Faserriickstand kann zur Papierfabrikation yerwendet werden. (A. P. 1 880 773 yom 
15/8. 1929, ausg. 4/10. 1932.) D e r s in .

Fernand Frśdćric Schwartz, Frankreich, Enlfernm von Druckerschwarze aus 
Papier durch Zusatz einer Seifenlsg, u. eines Lósungsm., das schwerer ais W. ist, z. B. 
CCI.,, CS2 oder chlorierto K\V-stoffe. An Stelle der Seife kónnen auch Salzo von sulfo-
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nierten Fettsauren, z. B. sulforicinolsaures Na, benutzt werden. (F. P. 739 533 yom 
5/9. 1931, ausg. 13/1. 1933.) M. F. M u l l e r .

Frederick Arthur Brown, New Westminster, Canada, Verfahren zum 'Enlfemen 
der Druclcerschwarze aus Abfallpapier, insbesondere aus Zeitungspapier, durch Ein- 
weichen des Papieres in eino alkal. Lsg., z. B. in eine Lsg. yon Na-Metasilicat, der 
noch ein Dispersionsmittel, z. B. A. oder Glycerin, zugesetzt wird u. durch nachfolgendos 
Wascben des Papierstoffes. Bei Verwendung von Ol- oder Wachspapier wird noch ein 
organ. Lósungsm., z. B. CCI.,, zugesetzt. (Aust. P. 7137/1932 yom 27/4. 1932, ausg. 
8/9. 1932.) M. F. M u l l e r .

Alessandro Vadasz, Osterreich, Herstdlung einer Pasie zum Gliitten von Papier 
zur Erhóhung des Glanzes, des weiGen Aussehens u. der Lesbarkeit des Druckes aus 
Seifengemischen, z. B. yon yerseifter Stearinsaure u. Cocosólfettsaure, durch Zu- 
sammenbringen mit Erdalkali- u. Mg-Salzen, z. B. Mg- u. Ba-Salzen. Dabei bildet 
sich eine M., in der dio Salze der Sebacinsauro in besonders feiner u. gleichmaBiger 
Verteilung enthalten sind. — Ein Gemisch aus 5 Teilen Stearin u. 6 Teilen Cocosfett 
wird mit 8—10 Teilen NaOH yerseift, worauf eine wss. Lsg. mit 2 Teilen BaCl2 u.
1 Teil MgCl2 zugesetzt wird. Dabei wird kraftig geriihrt u. eine Pastę erhalten, der 
event. noch Alkalisilicate zugesetzt werden. (F. P. 739 489 vom 5/7. 1932, ausg. 
12/1. 1933.) M. F. M u l l e r .

Alox Chemical Corp., New York, Papierleimungsmittd, bestehend aus alkal. 
Emulsionen soleher Oxydationsprodd. von fl. Petroleum-KW-stoffen, dereń Oxydation 
in Ggw. von Oxydationsvermittlern u. unter Anwendung yon erhohtem Druck so weit 
getrieben ist, daB sich die gebildeten hochmolekularen organ. Sauren in der KW-stoff- 
misehung abscheiden, welche dann zusammen mit den unverseifbaren Oxydations- 
prodd. von den nicht oxydierten KW-stoffen abgetrennt u. mit Dampf behandelt 
wurden. (Vgl. E. PP. 309 383; C. 1929. II. 1363 u. 309 384; 1929. II. 1478.) (D. R. P. 
570 798 KI. 55e yom 8/10. 1927, ausg. 20/2.1933. A. Prior. 11/12.1926.) M. F. Mu.

Julius E. Kiefer, Milwaukee, Wisconsin, iibert. von: Kurt Bratring, Antwerpen, 
Belgien, Herstdlung von durchsichtigem Papier, ausgehend yon Pergaminpapier durch 
Oberziehen mit schwach gefarbtem weichem Manilakopal zusammen mit 2—3°/0 
Ricinusol ais Wcichmacliungsmittel. (Can. P. 298 719 vom 22/8. 1928, ausg. 25/3.
1930.) M. F. Mu l l e r .

Bitumen Investments Inc., V. St. A., Herstdlung von wasserdichtem Papier 
und Karton. Dem Stoff werden im Hollander Asphalt, Montanwachs, Harz oder ahn- 
liche Substanzen zugegeben eyent. unter Zusatz von Weichmachungsmitteln fiir das 
Harz in Form yon Schmelz- oder Lósungsmm. Letztere kónnen auch auf das fertige 
w. u. troekne Papier gegeben werden. (F. P. 739 751 vom 7/7. 1932, ausg. 17/1.
1933.) M. F. M u l l e r .

Augustę Raymond, Belgien, Herstdlun-g von wasserdichtem Einwickdpapier. Auf 
eine oder beide Seiten des Papieres oder ais Zwischenlage wird eine Schicht von Roh- 
kautscliuk oder von Latex oder eines Prod., das aus pflanzlichem oder synthet. Kaut- 
schuk hergestellt worden ist, aufgebracht. Dabei bildet sich beim Trocknen eine dtiime 
Kautschukschicht, die das Papier wasserdicht macht. Eyent. werden der Kautschuk- 
Isg. noch minerał, oder pflanzlieho Zusatzstoffe beigemischt, z. B. Kaolin, Talk, Kalk, 
Kreide, Casein. Eine Abb. erlautert das Verf. (F. P. 739 871 yom 11/7. 1932, ausg. 
18/1. 1933. Belg. Prior. 27/6. 1932.) M. F. M u l l e r .

Jean Peyrodet, Frankreich, TJndurchlassigmachen von Umhullungen, die Nahrungs- 
mittel und dergleichen enthalten. Man taucht die mit ihrem Inhalt gefiillten Hullen 
aus Papier u. dgl. in eine fl. M. aus 25 Teilen Celloplian u. 75 Teilen Paraffin. (F. P. 
739 387 yom 2/7. 1932, ausg. 11/1. 1933.) S c h u tz .

Leopold Radó, Berlin, Verfahren zur Herstdlung meiallisierter Stoff-, insbesondere 
Papierbahnen durch Auftragen von Metallpulverschichten auf eine Unterlage u. Cber- 
ziehen dieser Schichten mit durchsichtigen, faserfreien Cellulosehauten, insbesondere 
aus Cellulosehydrat, dad. gek., daB solehe Cellulosehaute yerwendet werden, die in 
an sich bekannter Weise beiderseits lackiert sind u. daB unter Verwendung eines wasser- 
unloslichen Bindemittels zur Befestigung der Cellulosehaute die Metallkomchen durch 
eine an sich bekannte Pragung der Cellulosehaute in dem Bindcmittel eingebettet 
werden. (Vgl. E. P. 305 571; C. 1929. I. 2939.) (D. R. P. 570 454 KI. 55f vom 8/2. 
192S, ausg. 16/2. 1933.) M. F. M u l l e r .

Carl Buseh Thorne, Canada, Verfahren und Einrichlung zum Bleichen von Cdlu- 
lose, insbesondere von Papierstoff. Der Zellstoffbrei wird in dunner Schicht zusammen
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mit dem Bleiolimittel in ununterbrochenem Betriebe durch ein geneigtcs Rohrsygtteih 
ohne zu riihren geleitet, so daB die Cellulosefaser keinerlei mechan. Beansprucjuyig 
erleidet. Eyent. teilt man den Arbeitsgang in zwei Phasen ein, in einem GefiiB findet 
die Aufnahme des Bleichmittels durch die Cellulose u. in einem oder mehreren\ Ęr£- J ij, 
fiiBen anschlicBend das Bleichen statt. ZweckmaBig wird zunachst bei schwaclfc* 
Konz. u. anschliefiend bei starkerer Konz. gebleicht u. event. zwischendurcli gewaseheri'//:, 
In  dem AbsorptionsgefaB wird das Cellulosematerial zweckmaBig yon unten nach , ' ■ 
oben gleichmiiBig befordert. (F. PP. 739 909 u. 739 910 yom 12/7. 1932, ausg. 19/1.
1933. Cań. Priorr. 17/9. 1931 u. 3/5. 1932. A. Prior. 21/9. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Willi Schacht, Weimar, Verfahren zur direkten V erschwelung von Sulfitzellstoff- 
ablauge, dad. gek., daB der zu schwelenden Ablauge nach vorheriger mehr oder weniger 
starker Eindickung Magerungsmittel zugesetzt werden, darauf die Ablaugenmasse, 
geformt oder nicht geformt, gcschwelt wird u. dann die Schwelriiekstande in der zer- 
kleinerten Form, wie sie anfallen oder nach vorheriger Ausbrennung bei Tempp. um 
1000° zum Zwccke der Magerung neuer zu yerschwelendor Ablauge zugemischt werden. 
(Vgl. F. P. 722 838; C. 1932. I I . 1256.) (D. R. P. 570 516 KI. 55b vom 3/10. 1930, 
ausg. 16/2. 1933.) M. F. M u l le r .

A. R . Lindblad, Stockholm, Herstellung von aronialischen Verbindungen aus Sulfil- 
abfallauge, 1. dad. gek., daB man die in der Lauge befindliche Ligninsubstanz mehr 
oder weniger yollstiindig ausfallt, worauf die so abgeschiedene Ligninsubstanz in Ggw. 
eines Katalysators u. bei erhóhter Temp. u. erhohtem Druck einer reduzierenden Be
handlung unterworfen wird. — 2. dad. gek., daB man die Ligninsubstanz von der 
iibrigen Lauge mit Hilfe solcher Stoffe abscheidet, welche mit keinem Bestandteil der 
Lauge Sauren bilden. — 3. dad. gek., daB die Abscheidung der Ligninsubstanz aus 
der Lauge im iibrigen bei erhóhter Temp. u. bei erhohtem Druck vor sich geht, gc- 
gebonenfalls unter Einpressen von Sauren oder saurebildenden Stoffen, z. B. 0 2 odor 
Luft. •— 4. dad. gek., daB die katalyt. Druckbehandlung in Ggw. von zugefuhrtem H, 
bzw. H 2-Verb. erfolgt. — 5. dad. gek., daB die katalyt. Druckbehandlung in Ggw. 
yon zugefuhrtem CO erfolgt. — 6. dad. gek., daB ais katalyt. wirksame Stoffe Sulfide 
oder Selenide allein oder zusammen yerwendet werden. — 7. dad. gek., daB ais katalyt. 
wirksame Stoffe ein oder melirerc Mctalle der Fe-Gruppe bzw. Sulfide oder andere 
Verbb. dieser Metalle benutzt werden. — 8. dad. gek., daB die katalyt. Druckbehand
lung in saurer Lsg. oder in Ggw. sauer reagierender Stoffe yorgenommen wird. —
Die erforderliclien Tempp. liegen zwisehen 300 u. 450°, wahrend man bei Drucken 
von 100 bis 300 at arbeitet. (Schwed. P. 71006 yom 5/10. 1928, ausg. 27/1.
1931.) D r e w s .

Novaseta Akt.-Ges. Arbon, Arbon, Schweiz, Verfahren und Vorrichtung zur Her- 
slellung von Kunstfaden nach dem Streckspinnverfahren mit bewegter Fdllfliissigkeit nach
D. R. P. 555183, 1. dad. gek., daB das Spinngut nach Yerlassen eines Koagulations- 
gefaBes u. yor Eintritt in das folgende Koagulations- bzw. WasehgefaB unter moglichst 
geringer Adhiision umgeleitet wird. — 2. dad. gek., daB zur Fuhrung des Spinngutes 
nach Verlassen des KoagulationsgefaBes ein Umlcnkrad angeordnet ist, das an der 
Peripherie achsenparallele Leitstabe tragt, uber die das Spinngut gefiihrt wu-d.
(D. R. P. 567 944 KI. 29a vom 31/5. 1930, ausg. 12/1. 1933. Schwz. Prior. 10/10.1929. 
Zus. zu D. R. P. 555 183; C. 1933. I. 536.) E n g e r o f f .

Camille Dreyfus, New York, Samt, dessen Haare aus kiinstlichen opaken bzw. 
matten Faden aus Celluloseestern oder -athern bestehen. Die matten Fiiden werden 
in bekannter Weise erhalten, indem man der Spinnlsg. Pigmente (ZnO ,BaS04, Ca3(P04)2, 
TiO,, Al(OH)3, Pb(S04)2, HgCl2) zugibt oder den Faden mit Salzlsgg. in Ggw. yon 
Quellmitteln behandelt, die mit anderen Salzen oder Sauren unl. Verbb. geben, z. B. 
BaCl2-Lsg., die in Ggw. yon CH3COOH, HCOOH oder Milchsaure in den Faden dringt 
u. mit H 2S04 ausgefiillt wird. (A. P. 1 873 863 vom 22/5. 1930, ausg. 23/8. 1932.) E ng .

Magyar Jatekkartyagyar r. t. Piatnik Nandor es Fiai, Budapest, Undurch- 
sichtige, abwaschbare Spielkarten. Die aus den yerschiedensten Stoffen hergestellten u. 
mit Bildern ycrsehenen Spielkarten, erhalten einen aus durchsichtigem Materiał be- 
stehenden tlberzug (Celluloid, Cellophan u. dgl.). (Ung. P. 104 890 vom 18/2. 1930, 
ausg. 16/1. 1933.) G. Konig.

Brown Co., iibert. von: Wallace B. van Arsdel, Berlin, V. St. A., Herstellung von 
Kunstleder. Man stellt aus Cellulosefasern auf der Papiermaschine diinne porose 
Schichten her, trankt sie mit Kautschuk, z. B. mit Latex, u. yerbindet sie z. B. mittels 
Latex zu Schichtkorpern der gewiinschten Dicke, worauf der Schichtkórpcr in die ge-
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wiinsehte Form, z. B. oino Sohle, geschnitten wird. Die oberste Schicht wird dicliter 
hergestellt ais die anderen Scliiehten, mit einem Lack uberzogen u. z. B. lederartig 
gepragt. {A. P. 1843 349 vom 30/9. 1929, ausg. 2/2. 1932.) S a r re .

Decorative Comp., New York, Verfahren zur Herstellung von gemusierter Lin- 
crusta., dad. gek., daB das Muster durch das an sich bekannte Wegąuetschcn einer auf 
einer gefarbten Unterlage aufgebrackten ungefarbten Lincrustamasse durch muster- 
gemiiB ausgenommene Quetschwalzen erzeugt wird. (D. R. P. 564 424 KI. 8h vom 
21/4. 1929, ausg. 18/11. 1932. A. Prior. 21/4. 1928.) B e ie r s d o r f .

Masuzo Shikata, Kioto, Japan, Herstellung von Korkersatz und Kunslholz. Pflanz- 
liches, wasserhaltiges Fasermaterial, wie Torf, „Tundra", Stroh, Sagemehl, Bagasse usw., 
wird in einer mit Ldchern u. Elektroden yersehenen Form gepreBt u. zugleich der 
Einw. von elektr. Strom, insbesondere Wechselstrom, ausgesetzt, wobei in die Faser- 
masse zwisehen die beiden Elektroden eine durehlocherte, dio M. trennende Platte von 
hohem elektr. Widerstand eingebettet ist. Man erhalt entwasserte, mehr oder minder 
verdichtete Formkorper, die noch nachgetroeknet werden konnen. (E. P. 365 536 
vom 16/10. 1930, ausg. 18/2. 1932.) S a r re .

Harry H. Beckwith, Brookline, Massachusetts, iibert. von: Frank O. Woodruff, 
Newton, Massachusetts, Herstellung von Steifeinlagen fiir die Schuhfabrikation. Gewebe 
oder Filz wird mit Nitrocellulose oder Celluloid impragniert u. dann mit einer Lsg. von 
Natriumsilicat u. einem krystallisierbaren Salz, wie Trinatriumphosphat, Aminonium- 
oder Natriumcarbonat getrankt. Nach dem Trocknen laBt man ein Lósungsm. fiir Nitro
cellulose einwirken, um dem Stoff die zum Formen erforderliche Weichheit u. Ge- 
schmeidigkeit zu geben. (A. P. 1 893 924 vom 12/8. 1931, ausg. 10/1. 1933.) B e ie rs d .

Liquid Veneer Corp., Buffalo (Erfinder: E. F. Gingras), Mittel zum Beliandeln 
von Bremsbandbekleidungen. Zu Aust. P. 18697/1929; C. 1930. II . 1745 ist nachzu- 
tragen, daB dem fl. Trager ein Haftmittel u. Asbestteilchen zugesetzt werden. (Schwed. 
P. 71 216 vom 16/2. 1929, ausg. 24/2. 1931. A. Prior. 5/3. u. 23/5. 1928.) D re w s .

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralole.
W. Hotzel, Gasformige Brennstoffe zum Antrieb schwerer Lastzuge. Beschreibung 

des Nieder- u. des Hochdruckverf. Vor- u. Naehteile. (Warme 56. 10—11. 7/1. 1933. 
Berlin.) SCHUSTER.

W. Herr und O. Melikowa, Ausarbeitung einer Methodik zur Wiederbelebung 
erschopfter Adsorptionskohle. Fiir die Wiederbelebung von in /l.-Anlagen erschópften 
Aktivkoklen kommen folgende Grenzbedingungen in Frage: 750 g Kobie —  200° —
2 1 W.-Dampf. Qualitat der Kohle nach Wiederbelebung: Aktivitat 19—22°/„, HoO- 
Gch. 0,5— 1,5%- Fiir die Wiederbelebung einer in Gasoimanlagen stark ersehopften 
Kohle kommen in Betracht: 750 g Koblo — 300—360° — 3—51 Dampf. Aktivitiit 
nach Wiederbelebung 20—22°/0. Die Verss. ivurden mit einer amerikan. Cocoskohle 
von hoher Aktivitat u. Hartę ausgefuhrt. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aser- 
baidshanskoe neftjanoe Chosjaistwo 1932. Nr. 7. 82—88.) S c h o n fe ld .

W. Herr, O. Pipik und E. Mejebowskaja, Gewinnung von Isopropylalkohol durch 
Fraktionierung des Gases mittels Aktivkolde. (Vgl. C. 1932- II. 1394.) Dio fraktionierto 
Adsorption von Propylen, Butadien usw. aus Erdolgasen an Aktivkohle (angewandt 
wurdo amerikan. aktivierte Cocoskohle) kann zu ihrer Trennung u. Kondensation 
zwecks Gewinnung von Isopropylalkohol (u. A. aus C2H.,) u. Konzentrierung des 
Buładiens Yerwendet werden. Das Verf. zerfiillt in folgende Stadien: 1. Durchleiten 
eines bestimmten Gasteiles iiber Kohle u. Auffangen des abziehenden Gases in Waschem 
(HoSOJ, zwecks Gewinnung von A. 2. Durchleiten der naehfolgendcn Gasanteile 
iiber die gleiche Kohle u. Auffangen des abziehenden Gases in Skrubbern, zwecks Ge
winnung von Isopropylalkohol. 3. Weitere Beladung der gleichen Kohle zwecks Kon
zentrierung des Buładiens an der Kohle. 4. Regeneration der Kohle u. Abdestillieren 
des Butadien u. Butylene enthaltenden Gasgemisches. Erhohung der Butadienkonz. 
durch nochmalige Beladung der Kohle mit der Butadien-Butylenfraktion. 6. Fraktionie
rung des Butadienkondensats in der Kalte. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aser- 
baidshanskoe neftjanoe Chosjaistwo] 1932. Nr. 7. 88— 93.) S c h o n fe ld .

A. Wyborowa, Auslaugen des Maikop-Erdóles. Es wird gezeigt, daB das Maikop- 
Erdól zwecks Verhutung von App.-Korrosionen u. Entfemung der Naphthensauren 
mit Alkali ausgelaugt werden muB. Vorschliige fiir die betriebsmaBige Durchfuhrung
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des Auswaschens mit Lauge. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidslianskoe 
neftjanoe Chosjaistwo] 1932. Nr. 7. 79— 82.) SCHONFELD.

Stanislav Landa und Marie Landova, Uber die Erzeugung non Benzin aus 
Hodoniner Roliol durcli Hydrierung unter Druck. (Chem. Listy Vedu Prumysl 27.
31— 35. 25/1. 1933. — C. 1933. I .  1712.) R a k ó w .

N. Sherdew, Stabilisierung der Craclcbenzine. Priifung yerschiedener Arbeits- 
sehemen fur die Sta.bilisierung, d. h. Entfernung von Propan u. Leiohtfraktionen aus 
Crackbenzin. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe neftjanoe Ckos-

P. R. Moser, Bchandlung von mcrcaplanhaltigem Benzin mit Lauge und Schwefel. 
Propyl- u. Amylmercaptan wurden in S-freiem Bzn. in solcher Konz. gel., daB dio Lsgg.
0,5°/o Mercaptanschwefel enthielten. Wurden diese Lsgg. mit verschiedenen Mengen 
NaOH-Pulver, Natronkalk oder 15°/0ig. NaOH-Lsg. behandelt unter Zusatz von zu- 
nohmenden Mengen an freiem S, so wurde ein Punkt erreicht, wo die Mercapt-ane 
entfernt u. damit dor Doetortest der Lsg. negatiy wurde. Das fiir die ganzliehe Ent- 
femung der Mercaptane jeweils gefundene Minimum an freiem S ist tabellar. zusammen- 
gestellt. In der Lsg. verbleibt aber korrosiver freier S, der nieht beseitigt werden kann. 
Bei Anwendung von NaOH-Pulyer ist weniger S erforderlich ais bei NaOH-Lsg. Einzel- 
heiten im Original. (Petroleum 29. Nr. 7. 5—6. 15/2. 1933.) N a p h t a l i .

N. Danaila und Venera-Zavergiu-Stoenescu, tiber den Einflup verschiedener 
Kohlenwasserstoffe, insbesondere der ungesditigten (Olefine) und aromatischen auf die 
Leuchtkraft der Lampenole. I I . (I. vgl. C. 1931. I. 2663.) Die Unterss. wurden vom 
Lampenol von Arbanasi (Typ I) auf weniger guto Lampenole (Typ II :  Campina paraffin- 
haltig u. Baicoi leicht) u. sehlechte (Typ I I I :  Moreni schwer u. Bustenari) ausgedehnt, 
mit dem Unterschied, daB statt der r e i n e n aromat. KW-stoffe solche aromat. 
KW-stoffe zugesetzt wurden, die dem untersuchten Lampenol selbst nach N. P opa  

u. A. V e lc u le s c u  entzogen waren. — Bei allen Typen ergab sich Zunahme der Leucht
kraft mit dem Prozentsatz an Aromaten bis zu einem Hochstwert. Z. B. hat das 
Campina-Lampenól die hóchste Leuchtkraft bei einem Geh. yon 35% Aromaten, 
Baicoi bei 30% Aromaten, ebenso Moreni u. Bustenari. — Alle Lampenolextrakte 
(d. h. frei von Olefinen u. Aromaten) haben viel geringere Leuchtkraft ais nichtraffinierte 
u. synthet. Lampenole, welcho Aromaten enthalten. „Synthet.“ Lampenole sind 
Extrakte mit Zusatz yon Aromaten. Z. B. hat nichtraffiniertes Lampenol Campina 
(Ar. 18,98%, Olef. 3,95°/0, Gesatt. 77,07%) 2,63 Hefner* dassclbe Ol ohne Aromaten
I,75 Hefner. Entsprecliende Resultate ergeben sich auch bei den anderen Lampenólen,
wodurch der die Leuchtkraft erhohende EinfluB yon Aromaten — unter den von den 
Vff. gewahlten Versuchsbedingungen — bewiesen wird. —  Die im allgemeinen hóhere 
Leuchtkraft mit 1,5 u. 3% 98/°0ig- H 2SO., raffinierter Lampenole wird dadurch erklart, 
daB dio H 2SO., neben einer kleinen Menge Aromaten eine ungleich groBere Menge 
„teeriger“ Bestandteile ausscheidet, so daB die durch Verringerung der Aromaten 
heryorgerufene Schwachung der Leuchtkraft durch Abscheidung der Asphalte iiber- 
kompensiert wird. Ahnlich liegen die Verhiiltnisse bei mit fl. S02 raffinierten Lampen
olen yom Typ I I I .  Tabellen der photometr. Verss. (Petroleum 28. Nr. 17. 1— 4. 
1932.) N a p h t a l i .

N. Danaila, Ober den Einflup verschiedener Kohlenwasserstoffe, insbesondere der 
ungesdttigten (Olefine) und aromatischen auf die Leuchtkraft der Lampenole. I I I .  (II. vgl. 
vorst. Ref.) In Erwiderung auf die Arbeit von G r o tę  u. HUNDSDOERFER (C. 1932.
II. 2130) werden die Resultate der friiheren Abhandlungen, erganzt durch eine Tabelle
iiber die Leuchtkraft der rohen synthet. Leuchtole, sowie der Raffinate, eingehend 
diskutiert. Zur Diskussion steht im wesentlichen dio Anwendung des Verf. von 
E d e l e a n u  auf ruman. Lampenole, bei dereń Unters. sich Vf. der LOUCHAIRE-Lampe 

bedient. (Petroleum 29. Nr. 7. 1— 5. 15/2. 1933.) N a p h t a l i .

—■; Verbesserungen der selektiven Ldsungsmełhoden fur Schmierolgewinnung. Bericht 
iiber die bei der A t l a n t ic  REFINING Co. ausgefuhrten Verss. der Raffination von 

Roholen m it Nitrobenzol ais selekt. Losungsm. u. iiber die von der E d e l e a n u  Co. 
durchgefiihrte Verbesserung des EDELEANU-Verf. durch Zumischung von Bzl. zum fl. 
S 0 2. (Nat. Potroi News 24. Nr. 47. 24. 23/11. 1932.) K . O. M u l l e r .

Th. Breithaupt, Der Eisengehalt im gcbrauchten Motorenol. Von 6 ólen yer- 
schiedener Fabrikate w-urde der Fe-Geh. nach langerem Gebrauch im Autozylinder 
untersucht u. daraus Folgerungen iiber den Schmienoert der einzelnen Ole gezogen. 
Bei der Erhitzungsprobe wurden 15 ccm Ol bei 170° 50 Stdn. im Porzellantiegel erhitzt,

jaistwo] 1932. Nr. 7. 72-—79.) Sc h o n f e l d .
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iiber ein Filter gegossen u, ausgewasclien. Je nacli CJualitat zeigte sich das Filter fast 
weiB bis stark bedeckt. Ferner wurde der Fe-Geh. in iiblicher Weise in den Asclien- 
riickstanden bestimmt, das gefundeno Fe auf die urspriingliche Olmenge umgerechnet 
u. ais mg Fc-Verlust/100 km ausgewertet. Weitere Einzelheiten im Original. (Petroleum 
29. Nr. 7. Motorenbetrieb u. Maschinensclimier. 6. 6—7. 15/2. 1933.) N a p h t a l i .

A. W. Rick, Die Bitumenanstriche und ihre Bedeutung im Werkstoffschutz. All- 
gemeine Angaben iiber Erdólbitumen- u. Teerpechanstriche sowie Bitumenemulsionen. 
(Farben-Chemiker 4. 9— 10. Jan. 1933.) S c h e ife le .

Francisco de Moura, Etims iiber calorimeirische Praxis. Best. der Verbrennungs- 
warme yon Lcuchtgas ist besser ais dio Berechnung aus der Zus. Das Arbeiten m it 

dom JuNKERS-Calorimeter wird eingehend beschrieben. (Chimica 1. 2—3. Jan. 1933. 
S. Paolo, Gas Co. Ltd.) W . A . R o th .

Rafael Fussteig, Eine picue Methode zur Bestimmung des Paraffins im  Rohol 
mittels einer Mischung ton Ather, Athylalkohol, Buianon und Phenol. Das Roherdól 
wird mit Leiclitbcnzin vermischt u. bei 18° mit rauchender ILSO,, behandelt. Das 
yom Benzin wieder befreite Ol enthalt noch die Paraffinkrystalle umhiillende Stoffe, 
die sieli in einer Mischung yon A., Butanon u. etwas Phenol losen. Nach Abkuhlung 
auf —20° erhalt man graues, noch unreines Paraffin. Auch die Fiillung des unraffi- 
nierten Rohóls mit Aceton ergibt unreines Paraffin. Die Fiillung aus raffiniertem 
Rohol mit einer Mischung yon A., A., Butanon u. Phenol liefert groBe, gut filtrierbare 
Krystalle. (Z. analyt. Chem. 91. 418—21. 1933.) E c k s te in .

Th. Ruemele, Fersuche mit dem neuen Tehar-Fiscosimeter. Beschreibung u. 
Abbildung des Viscosimeters. Verss. zeigen die Beziehung der Resultate zu den 
ExGLER-Graden, sowie Vorteile bei Anwendung der Toluolverdiinnung. Einzelheiten 
im Original. (Petroleum 29. Nr. 7. Motorenbetrieb u. Maschinenschmier. 6. 4— 6. 
15/2. 1933.) ___________________  N a p h t a l i .

Paul Schimanski, Tilsit, Entwasserung ton Torf und anderen Sloffarten mit kolloid- 
gebundenem Wasser mit Hilfe des Frostes zur Aufhebung kolloider Bindekrafte durch 
Zerkleinerung der gefrorenen Stoffe u. Abpressung des W. aus dem PreBgut, 1 . dad. 
gek., daB das zerkleinerte Materiał noch im gefrorenen Zustande unter die Presse ge- 
bracht u. abgepreBt wird. — 2. dad. gek., daB die meckan. W.-Entziehung auBer durch 
PreBdruok auch durch andere Hilfsmittel, z. B. durch Saugfilter, Zentrifugen o. dgl. 
erfolgt. (Hierzu vgl. D . R, P. 449861; C. 192?. I I .  2529.) (D. R. P. 570 429 KI. lOc 
vom 18/8. 1929, ausg. 17/2. 1933.) D re w s .

Alois Julius Hanke, Frankreich, Trocknung und Ferbesserung ton Braimkohle. 
Man leitet durch Braunkohle fl. oder gasfórmige, erhitzte Ole, wodurch das W. aus- 
getrieben wird. Anschliefiend wird durch Blasen mit h. Luft der Rest des W. u. des 
Oles entfernt. Man kann dem Olstrom auch Bitumen oder Erdwachs zusetzen, die in 
der Kohle yerbleiben. (F. P. 736 723 yom 2/9. 1931, ausg. 28/11. 1932.) D e r s in .

J. Boschan, Budapest, Brikeltherstellung aus Koks, Halbkoks u. dgl. Die in den 
Abfallstoffen enthaltenen Ca- u. Mg-Verbb. werden dazu yerwandt, um mit einer aus 
Sand u. Atznatron durch Erhitzen gewonnenen, Alkalisihcate enthaltenden Lsg. ein 
erhartendes Bindemittel zu geben. (Ung. P. 105 084 vom 8/10. 1930, ausg. 1/2. 1933. 
Zus. zu Ung. P. 103 142; C. 1932. I. 1186.) G. Konig.

Uddeholms Aktiebolag, Hagfors (Erfinder: S. O. S. Kalling), Trochien oder 
Brennen ton Briketten. Das Verf. eignet sich zum Trocknen yon Briketten aller Art, 
die neben brennbaren Stoffen im Rohzustand einen hohen W.-Geh. aufweisen. Das 
Trocknen erfolgt in einem um seine Langsachse rotierenden Schachtofen mittels w. 
Luft oder Gasen, dio durch ein zentral angeordnetes, mit dem Ofenmantel fest ver- 
bimdenes Rohr eingeleitet werden. Die Besehiekung des in Rotation befindlichen 
Ofens erfolgt kontinuierlich bzw. im wesentlichen kontinuierlich rings um das zentrale 
Rohr herum. Die w. Luft o. dgl. wird derart eingeleitet, daB der gróBere Teil der Luft 
oben aus dem Ofen entweicht, bevor er weniger ais die Hiilfte der Ofenhohe durch- 
stromt hat. Die restliche Luft wird teils in der Mitte, teils im unteren Ende des Ofens 
abgeleitet. Die zur Durchfiihrung des Verf. geeignete Vorr. wird naher beschrieben. 
(Schwed. P. 71 038 vom 26/4. 1927, ausg. 27/1. 1931.) D re w s .

Low Temperature Carbonisation Ltd., England, Verkokung ton Kohle. Zur 
Verkokung dient eine senkrechte Retorte, unter der eine Kuhlkammer angeordnet ist, 
in die die gare Charge iibergefuhrt wird. Durch eine besondere Leitung werden die in 
der Kuhlkammer entwickelten Gase in dieselbe Gashauptleitung wie bei der oberen
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Eetorte eingefiilirt. (F. P. 733 781 vom 17/3. 1932, ausg. 11/10. 1932. E. Prior. 
20/4. 1931.) D e r s in .

Humphreys & Glasgow Ltd., England, Dampferzeugung bei der Vergasung von 
Kohle. Der untere Teil des Generators triigt einen Mantel, in dem eine hoher ais W. 
sd. Fl., z. B. Diphenyl, Diphenyloryd oder Hg, zum Sieden erhitzt -wird. Die Dampf© 
werden in einem Rólirenerhitzer zum Warmeaustausch mit W. gebracht, das in Dampf 
yerwandelt wird. Bei einem Druck von 1,05 at im Heizmantel yerliiBt der Diplienyl- 
dampf z. B. den Heizmantel mit 260° u. erzeugt W.-Dampf von 10,5 at Druck. 
(F. P. 737 778 vom 21/10. 1931, ausg. 24/6. 1932. A. Prior. 28/11. 1930.) D e r s in .

Humphreys & Glasgow Ltd., England, Gaserzeugung. Bei einer aus zwei Teilen 
bestehenden Anlago, in dereń oberem Teil die Kohle yerkokt u. in dereń unterem Teil 
der Koks mit W.-Dampf vergast wird, wird das h. Blasegas nicht durch die zu ver- 
kokende Kohle hindurchgefiihrt, sondern an der Beruhrungsstelle beider Zonen ab- 
geleitet, wahrend beim Gasen von unten nach oben das h. Wassergas durch die Kohle 
hindurchgefiihrt wird. Beim Gasen von oben naeh unten wird ein Gemisch yon W.- 
Dampf u. Teer tangential auf den gliihenden Koks ausgespniht u. so carburiertes 
Wassergas erzeugt. (F. P. 731 578 vom 19/2. 1932, ausg. 5/9. 1932. E. Prior. 17/9.
1931.) " D e r s in .

Bamag-Meguin A.-G., Deutschland, und Bernhard Spitzer, Berlin, Herstellung 
von Wassergas. Bei der Verarbeitung von baekender Kohle in Generatoren mit ab- 
weehselnder Blase- u. Gaseperiode soli die gluhende Brennstoffscliicht mit einer dunnen 
Sehicht friseher Kohle bedeckt werden, die wahrend der Vergasung mittels eines Riihr- 
werkes umgeriihrt u. vom Zentrum nach der Peripherie hin bewegt wird. Dadurch 
soli das Backen der Charge vermieden werden, da die Kohle schnell das Stadium der 
Entgasung u, Erweichung durchlauft. (F. P. 736 621 vom 4/5. 1932, ausg. 25/11. 1932.
E. P. 386195 vom 2/5. 1932, ausg. 2/2. 1933.) D e r s in .

Humphreys & Glasgow Ltd., England, Herstellung von carburiertem Wassergas. 
Man blast in einem Generator ein Brcnnstoffbett h. u. yerbrennt am oberen Endo 
der Brennstoffsaule die Blasegase durch schriig von oben eingefiihrte Sekundarluft. 
Dadurch wird die Aufwirbelung der Kolileteilchen yermieden u. zugleich eine h. Zone 
geschaffen, auf die beim Gasen von oben zusammen mit dem W.-Dampf das zur Car- 
burierung dienende Ól aufgespriiht wird. (F. P. 728 117 vom 11/12. 1931, ausg. 
29/G. 1932. A. Prior. 1/3. 1931.) D e r s in .

Humphreys & Glasgow Ltd., England, Herstellung von carburiertem Wassergas. 
Die Vergasung erfolgt in einem Generator, der unten den Vergasungsraum u. dariiber 
eine Dberhitzungskammer enthalt, die mit Gitterwerk ausgemauert ist. Beim HeiB- 
blasen wird am oberen Ende der Brennstoffsaule das Blasegas mit Sekundarluft ver- 
brannt, worauf von unten nach oben mit Dampf gegast u. zugleich aus einer Diise 
auf den oberen Teil der Brennstoffsaule 01 yerspriiht wird. Das Wassergas-Oldampf- 
gemisch streicht dann durch den tłberhitzer. Zum SehluC wird noch durch Gasen 
yon oben nach unten reines Wassergas erzeugt. (F. P. 730 552 vom 21/10. 1931, ausg.
18/8.1932. A. Prior. 28/11. 1930.) D e r s in .

Humphreys & Glasgow Ltd., England, Herstellung von carburiertem Wassergas. 
Um hochsd. Scliweróle zur Carburierung verwenden zu kónnen, blast man Sekundarluft 
auf den oberen Teil der Brennstoffsaule wahrend des HeiCblasens, um hier durch 
Verbrennung der Blasegase eine h. Schicht zu erzeugen, u. yerspriiht beim Gasen das 
01 auf diesen Teil der Brennstoffsaule. Darauf fiihrt man das Gasdampfgemisch durch 
eine Staubkammer u. durch einen mit Gitterwerk ausgemauorten t)berhitzer. (F. P. 
730 553 vom 21/10. 1931, ausg. 18/8. 1932. A. Prior. 9/12. 1930.) D e rs in .
t I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Herold, 

Neuróssen), Verfahren zur Reinigung von Gasen durch Waschen mit organischen Flussig- 
keiten. Verf. zur Reinigung von Kokerei-, Schwel- u. Crackgasen usw. von fliichtigen 
Schwefelyerbb., dad. gek., daB man diese Gase mit liohersd. KW-stoffen oder Phenolen, 
wie z. B. Mittelólen, Rohkresolen oder Gemischen dieser Verbb. unter Drucken ober- 
halb 10 at so lange wascht, daB die Konz. des Schwefelwasserstoffes in den Gasen weniger 
ais 0,3 'Vol.-°/0 betriigt. — Man waseht z. B. ein Kohlenoxyd-Wasserstoffgemisch mit 
Rohkresol unter 200 at Druck im Gegenstrom. Dadurch wird der H„S-Gch. yon 0,4°/o 
auf weniger ais 0,1% herabgesetzt. (D. R. P. 570 448 KI. 26d vom 26/9. 1928, ausg.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Bahr, Lud-
wigshafen a. Rh.), Reinigung von Gasgemischen, die Ammoniak und Schwefelwasserstoff

16/2. 1933.) D e r s in .
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enthalten, durcli Auswaschen des NH3 u. des H2S oder nach katalyt. Umsetzung des H2S 
zu S02 des letzteren mit Thionat- oder Sulfit-Bisulfitlaugen, die nach ihrem Yerbraueh 
■wieder belebt werden, 1. dad. gek., daB zuniichst nur das gesamte oder der gróBte 
Teil des NH3 u. wenig oder kein H2S mit schwach sauren Thionat- bzw. Sulfit-Bisulfit- 
laugen bei gowohnlicher Temp. ausgewaschen werden u. hierauf, vor oder nach der 
Bzl.-Wiische, je nach dem Verhaltnis des NH3 zu dem H2S im Ausgangsgas in Be
ziehung zu dem in dem gowiinschten Endprod., wie NH4-Thiosulfat, (NH4)2S04, NH4- 
Polythionat oder S oder Gemische dieser, der dem iiberschiissigen H2S entsprechende 
Teil des Gases zu beliebigem Zweck abgefiihrt u. der yerbleibende Teilstrom der Rei- 
nigung von dem H2S bzw. yon dem aus diesem durch katalyt. Umwandlung erhaltenen 
S02 unter Benutzung der fiir die NH3-Wiische des Hauptgasstromes yerwendeten 
Laugc unterworfen wird. — 2. dad. gek., daB der H,S des abgezweigten Gasstromes 
durch in der Hauptreinigung erzeugtc Sulfit-Bisulfit- bzw. Tliionatlauge ausgewaschen 
wird. — 3. dad. gek., daB das NH3 des Gases in den in Nebenprodd.-Anlagen iiblichen 
NH3-Sattigern, in die gegebenenfalls noeh Absorptionsraume eingebaut werden, mit 
der Thionat- bzw. Sulfit-Bisulfitlauge ausgewaschen wird. (D. R. P. 570 243 KI. 26d 
vom 5/7. 1930, ausg. 13/2. 1933.) D re w s .

Vereinigte Stahlwerke A.-G., Dusseldorf, Gewinnung von Schwefel aus aus- 
gebraucliten Gasreinigungsmassen. Dio Massen werden zuerst mit CS2 oder einem anderen 
geeignetcn Lósungsm. extrahiert. Dio erhaltene Lsg. wird sodann mit H 2S04 u. danach 
zweeks Zers. des gebildeten S02 mit H2S behandelt. Die Einw. des H,S erfolgt ge- 
gebcnenfalls unter geringem Druck u. unter Riihren. Ais H2S-haltiges Gas kann von 
teerigen Bestandteilen usw. befreites Koksofengas benutzt werden. Die Einw. des H,S 
kann gegebenenfalls in Ggw. yon W. erfolgen. (E. P. 386 233 yom 28/6. 1932, ausg.
2/2. 1933. D. Prior. 18/7. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav Wietzel, 
Mannheim, Wilhelm Haller, Leuna, und William Hennicke, Ludwigshafen a. Rh.), 
Katalytische Umwandlung von zwechn&pig gereinigten Kohlenwasserstoffen mittels W.- 
Dampf oder C02 in CO-H2-Gemische durch ICombination mehrcrer z. T. bekannter 
MaBnahmen, 1. dad. gek., daB man dio Gase uber aktiyierto Katalysatoren in lang- 
hchen Raumen leitet, dereń Wandę aus Edelstahl, insbesondere Chromnickelstahl, 
oder hochwertigen Ni-Legierungen, wie Chromnickel, bestehen u. die yon auBen auf 
Tempp. unter 1000° erhitzt werden, yorzugsweise mittels h. Verbrennungsgase. —
2. dad. gek., daB man das Verf. derart in zwei Stufen ausfuhrt, daB in der ersten Stufe 
ein Gemisch erhalten wird, das noch einen merklichen Geh. an KW-stoffen besitzt. 
(D. R. P. 570 026 KU. 12i vom 28/6. 1927, ausg.-10/2. 1933.) D re w s .

Robinson Bindley Processes Ltd., England, Druckhydrierung von Kohle und
Ólen. Kohle-Olsuspensionen, Mineralole oder Teere werden unter Zusatz yon fein- 
yerteiltem ii'ta?ihaltigem Eisenoxyd, wie es bei der Aufarbeitung von Bauxit erhalten 
wird, zusammen mit //,, durch eino Kontaktvorr. geleitot, die aus kon. ubereinander- 
gesetzten Metallplatten besteht, zwischen denen nur ein geringer Zwischenraum besteht 
u. die mit einer Kontaktmasse belegt sind, die aus Monazitsand, Co, N i, Cu, Ce„03 u. 
Cr203 besteht. Man arbeitet bei Drucken bis zu 3,5 at u. bei etwa 230°. Es sollen fl. 
niedrigsd. KW-stoffe erhalten werden. (F. P. 734 210 yom 25/3. 1932, ausg. 18/10.1932.
E. Prior. 18/4. 1931.) D ersust.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Destillalion von Kohlenwassersloffólen. Das 01, 
insbesondere doutsches Rohól, u. Druckhydrierungsprodd. werden in zwei parallel 
arbeitcnden unter Vakuum stehenden Fraktionierkolonnen zerlegt, nachdem sio durch 
Warmeaustausch mit h. Kondensaten yorgewarmt, in Absehoidem von den leichtest 
sd. Anteilen befreit u. in Róhren, die in einem gemeinsamen Ofen liegen, erhitzt worden 
sind. Die leichtest sd. Anteile des Erdóls gelangen dabei aus dem Abseheider in die 
Kolonno fiir die Druckhydrierungsprodd. (F P 736 557 vom 3/5. 1932, ausg. 25/11.
1932. D. Prior. 23/5. 1931.) W a l t h e r . i

E B Badger & Sons Co , Boston, iibert. von: Walter T Hall, Glencoe, Destil- 
lieren von Kohlenwasserstoffolen. Wasserhaltige Ole werden in eine Fraktionierkolonne 
eingeleitet. Der Riiekstand wird in Rohren erhitzt. Ein Teil des erhitzten Oles gelangt 
in die Fraktionierkolonne u. der andere Teil in eine zweite Fraktionierkolonne oder 
in eine Verdampfer- u. Reaktionskammer. (A P 1882 568 vom 18/6. 1928, ausg. 
11/10. 1932.) W a l t h e r .

Standard Oil Development Co , iibert. yon: Frank A Howard, Elizabeth, 
Warren K. Lewis, Newton, und Henry M Noel, Elizabeth, Destillieren von Kohlen-
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wassersloffolen. Die vorgewiirmten Ole werden, wahrend sie durch Róhren flieCen, 
in Blasen in mittelbaren Warmeaustausch gebracht mit Hg-Dampfen. Die Dest.-Temp. 
wird durch Anwendung von W.-Dampf u. bzw. oder Yakuum erniedrigt. (A. P. 
1882 606 vom 10/4. 1922, ausg. 11/10. 1932.) W a l t h e r .

Roy T. Osborn, BronxviIle, iibert. von: George W. King, Coffeyville, Destillieren 
von Kohlenwasserstoffolen. In  der Dest.-Blase ist in der Mitte ein bis in die Nahe des 
Bodens reichendes Abzugsrohr vorgesehen, welches seitlich hochgeklappt werden kann. 
(A. P. 1881668 vom 1/10. 1928, ausg. 11/10. 1932.) W a l t h e r .

M. W. Kellogg Co., New York, iibert. von: Percy C. Keith jr., Bernardsville, 
Fraktionieren von Kohlenwasserstoffolen. Das Vakuum in einer Fraktionierkolonne, in 
welche die in einem Róhrcnerhitzer u. einem anschlieBenden Verdampfer aus von 
den leichter sd. An teilen befreiten Dest.-Ruckstiinden des Erdóls erhaltenen Dampfe 
gelangen, wird crzeugt mit Hilfe eines Wasserdampfstralilinjektors, der yerbunden 
ist mit einem barometr. Kondensator. (A. P. 1 883 934 vom 10/7. 1928, ausg. 25/11. 
1932.) W a l t h e r .

Ionizing Corp. of America, New York, iibert. von: Ira Walton Henry, Green- 
wich, Spaltende Ilydrierung yon Kohlenwasserstoffolen. Die Ole werden zusammen mit 
H 2 mit einem elektromagnet. Hochfrequenzfeld behandelt, welches mit Hilfe einer 
inner- oder auBerlialb der Reaktionskammer liegenden Rohrschlange aus Metali er- 
zeugt wird. (A. P. 1881406 vom 15/8. 1929, ausg. 4/10. 1932.) W a l t h e r .

Martin B. Schuster, Joliet, iibert. von: Homer T. Darlington, West Chester, 
V. St. A., Crackverfaliren. Man erhitzt das zu spaltende 01 auf Tempp. bis zu 1000° F 
unter Drucken bis zu 2000 lbs. je Quadratzoll mit einem darin suspendierten kolloidalen 
Naturgel, indem man das Gel u. 01 standig zugibt, zugleieh standig Leichtóldampfc 
abzieht u. zugleieh Riickstandsol mit dem Gel u. der daran niedergeschlagenen Kohle 
abfiihrt. (Can. P. 297 515 vom 19/1. 1929, ausg. 11/2. 1930.) D ek s in .

Texas Co., iibert. yon George William Gray, New York, Cracki-erfahren. Man 
erhitzt ein rohes Mineralól unter Druck auf Spalttemp. u. trennt die Diimpfe der ge- 
bildeten leichten KW-stoffe von dem Riickstandsol, um sie der Kondensation zu- 
zufiihren. Das Riickstandsol wird unter Druckcntlastung verdampft, worauf die 
Dampfe fraktioniert u. in ein Leichtól u. ein Schweról zerlegt werden. Letzteres wird 
olme Warmeverlust dem zu spaltenden 01 zugesetzt. (Can. P. 297 501 vom 28/1. 1929, 
■ausg. 11/2. 1930.) D e r s in .

TIniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Jean Delattre Seguy, Chicago, 
Spallen von Kohlenwasserstoffolen. Bei einem Verf., bei welchem Ole in Rohren u. 
einer Spaltkammer gespalten u. aus den Spaltdampfen in einer Kolonne, in welche 
oben Rohól eingefiihrt wird, holier sd. Kondensate (Riicklauf) erzeugt werden, wird 
der Riicklauf unten in der Kolonne durch mittelbaren Warmeaustausch mit durch 
den Warmeaustauscher u. Heizróhren umlaufendem 01 erhitzt. (A. P. 1 884 886 
yom 27/1. 1927, ausg. 25/11. 1932.) W a l t h e r .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Jean D. Seguy, Chicago, 
Spalten von Kohlenwasserstoffolen. Aus den aus der Spaltanlage kommenden u. expan- 
dierten Dampfen werden dio hoher sd. Anteile (Riicklauf) u. dann die hoher sd. Benzin- 
anteile kondensiert, beyor die medrig sd. Benzinanteile in einer besonderen Kolonne 
kondensiert ji. gleichzeitig rektifiziert werden. (A. P. 1 884 887 vom 10/1. 1929, ausg. 
25/11. 1932.) W a l t h e r .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Claude F. Tears, Chicago, 
Sehandeln von Spallproduklen. Aus den Spaltdampfen werden zunachst die hochsd. 
Anteile (Riicklauf) kondensiert. Die yerbleibenden Benzindampfe werden in einer 
Kiihlschlange teilweise kondensiert u. dann in einer anschlieBenden Rektifizier- 
kolonne mit W.-Dampf behandelt. (A. P. 1884 915 vom 18/6. 1923, ausg. 25/10.
1932.) W a l t h e r .

Texas Co., New York, iibert. von: Otto Behimer, Oak Park, Spalten von Kohlen
wasserstoffolen. Boi einem Yerf., bei welchem die Ole in Róhren erhitzt u. in mehreren 
hintereinandergeschalteten Spaltkammem gespalten werden, wird ein Teil des in den 
Róhren erhitzten Oles in die zweite Spaltkammer eingeleitet, um dort die Spalttemp. 
zu erhóhen. (A. P. 1 883 491 yom 6/8. 1920, ausg. 18/10. 1932.) W a l t h e r .

Standard Oil Co. of Califomia, San Francisco, iibert. yon: James Harold Osmer, 
El Segundo, Spalten von Kohlenwasserstoffolen. Das zu spaltende 01 wird in Róhren 
erhitzt u. einer Dest.-Blase zugefuhrt, in weleher die Schmierólanteile zuriickbleiben. 
Die entweichenden Dampfe werden mit A1C13 gemischt u. unten in einen Dephlegmator
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eingeleitet. Das dort cntstehcnde Kondensat wird unter hóherem Druek in einer 
Reaktionskammer erhitzt, aus der die sich bildenden Dampfe nach ihrer Entspannung 
in die Dest.-Blase gelangen. Aus dieser werden Schmieróle abgezogen. (A. P. 1881901 
vom 28/12. 1926, ausg. 11/10. 1932.) W a l t h e r .

Gasoline Products Co., Inc., Wilmington, iibert. von: Walter M. Cross, Kansas 
City, Spalten ton Kohlenwassersloffolen. Bei einem Verf., bei welchem die Ole in Rohren 
u. einer Spaltkammer gespalten, die gesamten Spaltprodd. in einer Verdampferkolonne 
espandiert u. dio entstchenden Dampfe in eine Fraktionierkolonne gelangen, wird das 
sich unton in der Fraktionierkolonne ansammehide Kondensat (Riicklauf) mit dem 
Riickstand aus dor Verdampferkolonne in mittelbaren Warmeaustauscli gebracht. 
Die dabei entstehenden Dampfe werden in die Fraktionierkolonne zuriickgeleitet. 
(A. P. 1 880 836 Tom 11/3. 1925, ausg. 4/10. 1932.) W a l t h e r .

Gasoline Products Co., Inc., Wilmington, iibert. von: John C. Black, Los 
Angeles, Erhitzen ton Kohlemcasserstoffolen. Zu spaltende Ole werden in Rohren erhitzt, 
dereń Enden an besonderen Tragern derart befestigt sind, daB die Rohren in mehreren 
Lagen iibereinander in einem zusammenhangenden Błock liegen u. eine kontinuierliche 
Sehlange bilden. (A. P. 1880 716 vom 6/11. 1922, ausg. 4/11. 1932.) W la t h e r .

Gasoline Products Co., Inc., Wilmington, iibert. von: Albert G. Davis, Elizabeth, 
Spalten ton Kohlenicasserstoffólen. Bei einem Verf., bei welchem die Ole in Rohren 
u. einer Spaltkammer gespalten u. die gesamten Spaltprodd. in eine Verdampfer- 
kolonne entspannt werden, wird der Riickstand aus der Verdampferkolonne in einer 
Sehlange gckiihlt, mit Hilfo eines Abscheiders von Kohlenstoff befreit u. dann in dio 
Spaltprodd. vor dereń Eintritt in dio Verdampferkolonne eingefiihrt. (A. P. 1 880 8S1 
vom 17/7. 1928, ausg. 4/10. 1932.) W a l t h e r .

Gasoline Products Co., Inc., Wilmington, iibert. von: John C. Black, Beverlv 
Hills, Spallen ton Kohlenwassersloffolen. Bei einem Verf., bei welchem zu spaltende 
Ole in Rohren u. einer anschlieflenden Spaltkammer gespalten werden, wird ein zweites 
01 in Rohren in dem letzten, kiihleren Teil des Ofens fiir die Erhitzerróhren erhitzt 
u. dann ebenfalls in die Spaltkammer eingefiihrt. (A. P. 1 880 717 vom 17/5. 1924, 
ausg. 4/10. 1932.) W a l t h e r .

Jenkins Petroleum Process Co., Chicago, iibert. von: Kent W. Bartlett, 
Chicago, Behandlung ton Spaltriickstanden. Riickstandc, welche beim Spalten von 
Kohlenwasserstoffólen in Ggw. von Kalk verbleiben, werden zunachst durch einen 
Abscheider geleitet, um die Hauptmenge des Kalks auszuscheiden. Dann werden sio 
in einem MischgefaB mit 01 verd., so daB weitere Mengen des Kalks ausfallen, um  

endlich durch Dest. von dem Yerdiinnungsol getrennt zu werden. (A. P. 1 882 269 
Tom 1/11. 1929, ausg. 11/10. 1932.) W a l t h e r .

Pure Oil Co., Chicago, iibert. von: Rudolph C. Osterstrom, Chicago, Raffinieren 
ton Spaltproduktcn. Die aus einer Dampfphasenspaltung kommenden Prodd. werden 
in einem Verdampfer von den unverdampfbaren Anteilen u. in einer Fraktionier- 
kolonno von don lióher sd. Anteilen befreit. Aus den verbleibenden Dampfen werden 
in einem Wasehturm die hoher sd. Anteile ontfernt u. dann in einem Kondensator alle 
kondensierbaren Anteile ausgeschieden. Die hoher sd. Anteile aus dem Wasehturm 
werden mit Bleicherde gemischt u. durch Erhitzen in Rohren, sowie anschlieBendes 
Expandieren in eine Fraktionierkolonne von den harzbildenden Bestandteilen befreit. 
In  die gleiohen Erhitzerróhren gelangen auch die Spaltgase zwecks Polymerisierung 
der in ihnen enthaltenen ungesatt. KW-stoffe in fl. Prodd. (A. P. 1 884163 vom 
17/4. 1929, ausg. 25/10. 1932.) W a l t h e r .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Jaques C. Morrellund Jesse L. Essex, 
Chicago, V. St. A., Raffination ton Crackdestillaten. Man behandelt die mit anderen 
Reinigungsmitteln, z. B. H 2S04, vorbehandelten KW-stoffe mit Borax, indem man 
z. B. das 01 unter RiiekfluBkiihlung damit erhitzt. Man kann auch noch Absorptionston 
zusetzen u. Dampf durchblasen. (A. P. 1890 229 vom 9/1. 1928, ausg. 6/12. 1932. 
A. P. 1890 230 vom 5/11. 1928, ausg. 6/12. 1932.) D e r s in .

Apparails et Eyaporateurs Kestner, Soc. An., Frankreich, Verarbeiien ton bei 
der Reinigung ton Petroleum erhaltener Schu-efelsaure. Dio organ. Stoffe enthaltende 
H2S04 wird mit HN03 behandelt, wobei die entweichenden nitrosen Gase in einer 
geeigneten Absorptionsanlage aufgefangen werden, wiihrend die im tJberschuB ver- 
wendetc HN03 in einer geeigneten Denitrierungsanlage zuriickgewonnen wird. — Eine 
zur Durclifuhrung des Verf. geeignete Anlage wird naher besclirieben. (F. P. 740 083 
yom 19/7. 1932, ausg. 20/1. 1933.) D re w s .
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Standard Oil Development Co., iibert. von: Stewart P. Coleman, Houston, 
Bekandeln ton Rohól. Aus dom Roliól wird unter hoberem Druck das Leichtbenzin, 
einschlieBlich des Butans, abdcstilliert, bevor das 01 in iiblicher Weise destilliert wird. 
(A. P. 1877 811 Tom 19/4. 192S, ausg. 20/9. 1932.) W a l t h e r .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Warren K. Lewis, Newton, Ge
winnung ton Leichtbenzin aus Naturgasen. Die Naturgase werden seitlich in eine Kolonne 
geleitet, welche eine groBere Anzahl von Zwischenboden enthalt. Zwisehen den oberen 
Bóden sind Kiihlschlangen angeordnet. Absorptionsól wird oben in die Kolonne ge
leitet u. unten aus ihr abgezogen, um in einer Blase von den aufgenommenen Leicht- 
benzinanteilen befreit zu werden. Das warme Ol wird unten in der Kolonne u. in einem 
besonderen Kiihler gekiihlt, bevor es wieder oben auf die Kolonne gegeben wird. (A. P. 
1 877 914 vom 21/3. 1928, ausg. 20/9. 1932.) W a l t h e r .

Wsesojusnaja Goskontora po Patentowaniju i Realisazii Isobretenij „Pris‘% 
RuBland, Verfahren zum Betrieb ton Ilochbfen unter gleichzeitiger Erzielung eines 
Gichtgases von einer zur Herst. von Bzn., aromat. KW-stoffen oder Alkoholen ge- 
eigneten Zus. Um die Menge der inerten Gase im Giclitgas zu rerringern u. zur gleich- 
zeitigen Beschleunigung des Ofengases betreibt man den Ofen mit einem Gemiseh 
von reinem 0 2 oder an O, reichen Gasen u. Kokerei- oder Generatorgas oder Wasser- 
dampf, C02 oder CO oder ahnliehen Gasen. (F. P. 729 820 vom 15/1. 1932, ausg. 
1/8. 1932.) ’ G e is z le r .

Soc. Lyonnaise des Rćchauds Catalyti<łues, Frankreich, Katalytische Heizung. 
In  einem Heizapp., in welchem die Bzn.- oder Oldampfe, dio sich oberhalb eines in ein 
Bzn. oder 01 enthaltendes GefaB eintauchenden Doehtes ansammeln, katalyt. yer- 
brannt werden, ist unterhalb der ais Oxydationskatalysator wirkenden platinierten 
Asbestwolle ein Drahtnetz aus Ni oder Cu angeordnet, welches ais Spaltkatalysator 
dient. (F. P. 731 853 vom 11/4. 1931, ausg. 9/9. 1932.) ' W a l t h e r .

James Stormontłl, Epping, RegenŚrierung ton Schmierdłen. Das durch Absitzen- 
lassen vorgereinigte Schmierol wird mit ungefahr 10% mineralólhaltigcm Ricinusol 
yermischt, auf ungefahr 125° erhitzt, dabei die fliichtigen Verunreinigungen mit iiber- 
hitztem Wasserdampf abgetriebcn, auf 20° abgckiihlt, zentrifugiert, mit Adsorbentien ge- 
bleicht u. filtriert. (Aust. P. 3486/1931 vom 12/8.1931, ausg. 23/9.1932.) v. D. W e r t h .

Entreprises Albert Cockery Soc. An., Frankreich, Bekandeln ton Strapenteer. 
Zwecks Beschleunigung des Trocknens wird der Teer mit feinverteilten Osydations- 
mitteln, wie KCIO, oder Kj\ln04 u. gegebenenfalls CaO, Wachsen, Harzen o. dgl. ver- 
mischt. Die zur Diinnfl. erhitzte Jf. kann auch mit 0 2 oder Luft behandelt werden. Die 
Erzeugnisse trocknen innerhalb kurzer Zeit, bleiben aber wahrend der ersten Stdn. 
nach dem Aufbringen auf den StraBengrund piast., so daB aufgestreuter Kies oder Sand 
fest gebunden wird. (F. P. 740 267 Tom 24/10. 1931, ausg. 24/1. 1933.) K u h l in g .

„Polmin" Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych und Jadwiga Lim- 
bachowa, Drohdbycr, Paraffinasphalt fiir Straflenbau. Dem poln. Erdolasphalt 
mit 10— 12% Paraffin nach H o ld e  werden 25— 40% Erdolprodd., D. 0,950—1,10, 
zugegeben u. bei 100—120° vermischt unter Zusatz von 8—15% Erdóldestillaten,
D. 0,850—0,950. Ein solches Gemiseh enthalt nur noch 6—7% Paraffin u. ist ais 
StraBenbelag yerwendbar. (Poln. P. 15 185 vom 11/6. 1929, ausg. 8/2. 1932.) S c iiÓ n f.

Soc. Franęaise du Vialit, Frankreich, Straflenbelage. Die bituminósen StraBen- 
beliige werden an ihrer Oberfliiche mit weichen Faserstoffen oder aus solchen Faser- 
stoffen hergestelltcn Geweben, Geflechten o. dgl. armiert u. gegebenenfalls mit Stein- 
klein, einer zwciten bituminósen Schicht o. dgl. belegt. Die Widerstandsfahigkeit der 
StraBendecke gegen mechan. Einww. wird erhoht. (F. P. 739 613 vom 10/10. 1931, 
ausg. 14/1. 1933.) K u h l in g .

Otto Hauser, Schweiz, Fugenlose Bodenbelćige. Auf den massiven Bodenbelag 
wird eine aus Fiillstoffen, wio Steinklein, Sand, Bimsstein, Korkklein, Holzmehl o. dgl., 
bestehende Schicht angeordnet, diese mit einer Asphaltemulsion getriinkt u. das Ganze 
nach dem rasch erfolgenden Trocknen fest gestampft oder gewalzt. Auf der so be- 
reiteten Flachę ordnet man zweckmaBig eine wasserabweisende Schicht, z. B. aus 
Asphaltan, bestreut diese vor dem Erharten mit Korkklein, walzt von neuem u. entfernt 
loses Korkklein. (F P 740 651 vom 1/8. 1932, ausg. 30/1. 1933. Schwz. Prior. 6/8.
1931.) t o i  K u h l in g .

Ferdinand Blankę, Schóningen, Feueranziinder und Verfahren zu seiner Her- 
stdlung. Feueranziinder, dad. gek., daB er etwa 30 Gewichtsteile der schwer brenn- 
baren Moorerde, etwa 16 Gewichtsteile Paraffin, eine aus gleiehen Teilen bestehende
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Mischung aus Sagespanen u. Torffaser, sowie Rohbraunkohle in solcher Menge enfchiilfc, 
wie jeweils zur Verdickung des Breies notwendig ist. — Durch den Zusatz von Moor- 
erde soli der Ahlauf der Yerbrennung so reguliert werden, daB eine Anziindermenge von 
etwa 70 g bis zu 60 Min. Brcnndauer besitzt. (D. R. P. 567326 KI. lOb vom 12/3.
1929, ausg. 31/12. 1932.) D e r s in .

Consolidated Patentees Corp., New York, ubert. von: Albert A. Epstein, 
V. St. A., Brennbare Poste. Zu einer Mischung von A. u. Terpentinol (100 Teilo) fiigt 
man 17 Teile Magnesiumstearat u. 33 Teilo feingepulyerte Holzkohle hinzu u. yerriihrt 
dio Mischung zu einer homogenen Pastę. (A. P. 1 888 820 vom 13/11. 1930, ausg. 22/11.
1932.) D e k s in . 

Walter J. Albersheim und Harvey S. Konheim, New York, V. St. A., Ver-
fahren zur fortlaufenden Anzeige der Viscositat von Flussigkeiten, z. B. Schmierdlen, durch 
Messung des Druckcs vor einem Leitungsstiżck, insbesondere einer Capillare, durch 
welches der Fl.-Strom mit gleichbleibender Geschwindigkeit hindurchgeleitet wird, dad. 
gek., daB in den Fl.-Strom zur Gleicherhaltung desselben cin von diesem angetriebenes, 
mit einem Fliigel- oder Flichkraftregler vcrbundenes, an sich bekanntes turbinen-, 
fliigel-, kapsel- oder zahnradartiges Getriebe eingeschaltet ist. — Die Erfindung will 
die Aufgabc lósen, die Schmierfahigkeit von Olen u. anderen Fil. wahrend des Be- 
triebes einer Maschine dauernd zu uberwachen u. zu messen. (D. R. P. 567 399 KI. 421 
vom 4/12. 1926, ausg. 2/1. 1933. A. Prior. 23/12. 1925.) H e in r ic h s .

M. Prefctre, LPnflammation et la combustion explosive en milieu gazeux. Coli. Actualites 
scientiqucs et industrielles. Paris: Hermann et Cie. 1933. Br.: 15 fr.

XX. Schieli- und Sprengstoffe. Ziindwaren.
H. Muraour und G. Aunis, Ober die Verbrcnnungsgeselze vcm Puhcrmischungen. 

(Vgl. C. 1933. I. 2375.) Aufnahmen des f  p d  i-J-Diagramms eines Pulyers (B. 109) 
u. eines Gcmisches aus B. 109 u. eines 40% Nitroglycerin enthaltendon Pulvers 
(A. 22) zeigen, daB einer bestimmten Dauer der Verbrennung, unabhangig von der 
Art des Pulyers, immer ein bestimmter Wcrt yon f  p d t entspricht. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 196. 478—80. 13/2. 1933.) ‘ L o re n z .

P. Demougin, Ober die Lóslichkeit von SchiefSbaumwolle. Wenn ScliieBbaumwolle 
mit einem A.-A.-Gemisch behandelt wird, dann geht ein Teil in Lsg., wahrend der unl. 
Riickstand nur ąuillt. Die Lóslichkeit nimmt mit zunehmender Feinheit der SchieB- 
baumwolle zu. Wird der unl. Riickstand in einem Lósungsm. yóllig gel. u. wieder aus- 
gefallt, dann kann in dem A.-A.-Gemisch ein weiterer Teil der Schiefibaumwolle in Lsg. 
gebracht werden. Durch wiederholte Extraktion, Lsg. u. Fallung kann eine viel gróBere 
Gesamtmenge an 1. Nitrocellulose erhalten werden ais bei der direkten Lóslichkeits- 
best. Die Gesamtmenge an 1. Nitrocellulose hangt nieht yon der Feinheit der SchieB- 
baumwólle ab. Es wird daher angenommen, daB nur der Teil der 1. Nitrocellulose in Lsg. 
geht, der an der Oberfliiche der Teilchen sieli befindet. Dic an der Oberflache der 
Toilchcn zuruekbleibende unl. Nitrocellulose wirkt ais semipermeable Wand u. laBt die 
im Innern der Teilchen befindliehe 1. Nitrocellulose nieht hindurehtreten; unter der 
Wrkg. des osmot. Druekes ąuellen die Teilchcn. Diese Anschauung kann auch die 
Abhangigkeit der direkt bestimmbaren Lósliclikeit von ScliieBbaumwolle in Abhiingig- 
keit vom N-Geh. deuten. Mit abnehmendem N-Geh. steigt die Lóslichkeit regelmaBig, 
bis von einem bestimmten N-Geh. ab die Lóslichkeit sehr yiel gróBer wird. Wahrend 
bis zu diesem Punkte nur die an der Oberflache befindliehe 1. Nitrocellulose in Lsg. 
ging u. die im Inneren befindliehe 1. Nitrocellulose nieht durch die Oberflache hindurch- 
treten konnte, wird nun der osmot. Druck im Inneren so groB, daB der Widerstand der 
Oberfliiche nieht mehr ausreicht; dic im Inneren befindliehe 1. Nitrocellulose kann nun 
auch in Lsg. gehen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 408—10. 6/2. 1933.) L o r e n z .

Tadeusz Smiśniewicz und Wiesław Wykowski, Eine praklische Methode zur 
Schncllbeslimmung der Feuchtigkeit in rauchlosen Puhern. (Przemyśl Chem. 17. 6— 13.
1933. — C. 1933.1. 1389.) ' S c h o n fe ld .

A. G. Ssuworow, Die Mełlioden der Bestimmung von Stickoxyden in den Explosions-
produkten von Sprengstoffen. t)bersieht iiber die Methoden der Stickoxydbest. in den 
Sprengstoffnachsehwaden u. uber die prakt. Erfahrungen mit denselben. (Chem. J. 
Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
■Chimii] 5. 868— 76. 1932.) ______________________  K l e y e r .
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Ryszard Badowski, Konigsliutte, Verhinderung der Explosion von Kohlensłaub 
und Oasen bei der Sprengung von Kohle. Innerlialb des Sprengraumes wird mit der 
Sprengladung auch Eis eingebracht; dieses yerwandelt sieli bei der Sprengung in Dampf 
u. erniedrigt dadurch die Temp. des Sprengraumes. (Poln. P. 15 442 vom 19/8. 1931, 
ausg. 15/3. 1932.) (Im Original irrtiimlich 15/9. 1932.) SCHONFELD.

Klorex Syndicate Ltd., London, Sprengladung, betehend aus einem mit einem 
kondensierten, indifferenten Gas (C02) geladenen Żyli lider, dad. gek., da(3 sie KC104 
oder andere 0 2 entwickelnde krystallin. Stoffe u. einen mit den Krystallen gleichmaGig 
yermischtcn Brennstoff enthalt. Man verwendet z. B. ein Ziindgemisch aus 85°/o 
KC104, 1,5% Asbestfasern, 4,5% o-NitrotoluoI, 8,5% Erdol u. 0,5% Ricinusól. Statt 
KC104 kann KC103 yerwendet werden. (Poln. P. 15 569 vom 2/3. 1931, ausg. 8/4. 1932.
E. Prior. 4/3., 8/4. 1930.) S c k o n f e ld .

Albert Benary, Luftschutz. Die Gcfahren aus d. Luft und ihre Abwehr. Leipzig: Reclam
1933. 76 S. kl. 8°. =  Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 7205. M. —.30; pp. M. —-.75. 

Reiner Muller, Deutschlands Abwehr chemiseher oder bakteriologischer Angriffe. Redo 
geh. bei d. Reichs-Griindungsfeicr d. Univ. am 18. Jan. 1933. Koln: O. Muller 1933.
(26 S.) gr. 8°. — Kolner Universitatsreden. 31. M. 1.—.

Alfrod Stettbacher, Die SchieC- und Sprengstoffe. Jlit e. Anh.: Die chem. Kampfmittel. 
2., umgearb. Aufl. Leipzig: J. A. Barth 1933. (XII, 459 S.) gr. 8°. 1 1 1 1 M. 30.— 
Lw. nn M. 36.80.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
— , Das Auffćirben von Ledersachen. Prakt. Eatschlage fiir das Auffiirben von 

Ledermóboln u. Lederkleidung. (Dtsch. Farber-Ztg. 69. 79. 19/2. 1933.) F r ie d e m a n n .

G. A. Bravo, Analysenmełhoden fiir Gerbmaterialien. Zusammenstellung der zur 
Zeit gultigen Methoden zur qualitativen u. quantitativen Unters. naturlicher u. synthet. 
Gerbstoffe. Im  Anhange eine tabellar. Ubersiclit aller in Fragc kommenden Gerb
materialien mit ihren charakterist. Merkmalen. (Boli. uff. E. Staz. sperim. Ind. Pełli 
Materie concianti 10. 217. 72 Seiten bis 360. 1932.) G r im m e .

Georges-Augustę Paulin, Frankreich, KonservierungsmiUel fiir Hdule und Felle. 
Zur besseren Konseryierung von Eohhauten u. zur Verhinderung der Salzfleckenbldg. 
werden trockene oder gesalzene Bohhaute auf der Fieisehseite mit einer Caseinlsg. 
mit einem Zusatz an NaF oder Na2SiFfl, zweckmiiBig mit einer Lsg. aus: 1 kg Casein, 
350 g NaOH, 150 g KOH, 500 g NaF oder Na2SiF0 in W., eingerieben. Nach 3—4-std. 
Lagerung werden die Hśiute im Sehatten getroeknet oder Fieisehseite auf Fieisehseite 
aufgestapelt. An Stelle der Fluoryerbb. kann man ZnCl2, Arsenik, HCHO zu der Casein- 
lsg. zusetzen. Ebenso kann zur Enthaarung von Hauten u. Fellen eine Caseinlsg. mit 
einem Zusatz an Schwefelalkalien yerwendet werden. (F. P. 740 716 vom 28/10. 1931, 
ausg. 31/1. 1933.) Seiz.

Oscar Lbw Beer, Deutschland, Verfahren zum Entfetten von Hauten, Fellen und 
Leder. Ais Ersatz fiir organ. Losungsmm. yerwendet man zum Entfetten yon rohen u. 
gegerbten tier. Hiiuten u. Fellen solche synthet. Gerbstoffe, die aus aromat., hydro- 
aromat. oder aliphat. Verbb. oder aus Gemischen yon aromat, u. aliphat. Verbb. durch 
Kondensation erhalten sind u. salzbildende Gruppen im Mol. enthalten, gegebenenfalls 
nn Gemisch mit natiirlichcn Gerbstoffen. ZweckmiiBig werden die Salze mit organ. 
Sauren angesauert oder in solche Salze iiberfiihrt, die einen schwach sauren Charakter 
haben. Diese Vcrbb. besitzen das Vermogen, das m der tier. Haut befindliche Fett 
herauszuemulgieren u. an dessen Stello Gerbstoff in den Fasern abzulagern. — Z. B. 
wird ein nach bekannten Methoden aus aromat. Oxysulfonsauren u. HCHO oder einem 
anderen Kondensationsmittel, wie POCl3 oder SC12, liergestellter synthet. Gerbstoff 
mit Na2C03 oder NaOH neutralisiert u. dann mit einigen %  Osalsaure oder Milch- 
saure yersetzt. In  einer 30—40° w. verd. Lsg. dioses synthet. Gerbstoffes werden die 
Hiiute ca. 3—-6 Stdn. gewalkt, dann in w. W. gut ausgewaschen u. fertig gegerbt. 
Weiter wird die Verwendung yon synthet. Gerbstoffen, welche aus Sulfonsauren, 
aromat. CII oder dereń Aminoderiw. u. HCHO; aus Chlornaphthalin, H2S04 u. HCHO; 
aus aromat. KW-stoffon, Kohlehydraten u. sulfon. Mitteln u. dgl. hergestellt werden, 
zum Entfetten von BloBen u. Leder beschrieben. Dieses Verf. ist von besonderer Wich- 
tigkeit fiir die Feinlederindustrie, die Cheyreauxfabrikation sowie die Lacklederherst. 
(F. P. 738 167 vom 4/6. 1932, ausg. 22/12. 1932. D. Prior. 21/10. 1931.) S e itz . 
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Charles Kannel, V. St. A., Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Leder, 
insbesondere ton Sohl- und Riemenleder. Die geascherten u. gewaschenen Hiiute werden 
zunachat mit einer Lsg. entkalkt, welche pro Haut 50— 150 g NaHS03, 50— 150 g 
Borsiiure u. 150—500 g Glucose enthalt. Dann werden dieselben mit einer Lsg. vor- 
gegerbt, welche pro Haut 100—500 g CcH5-S03H, 50— 200 g Chinon bzw. Hydro
chinon u. gegebenenfalls 100—300 g HCHO enthalt, u. zwar werden die Haute in 
dieses Bad ca. 2 Tage eingehangt. Nun werden die Haute im FaB mit konz. Gerb- 
stoffbruhe von 10 bis 12° Bó in 12 bis 24 Stdn. ausgegerbt, wobei ein schnell rotierendes 
GerbfaB (8— 14 Umdrehungen pro Min.) mit Zapfcn yon iiber 15 cm Lange Verwendung 
findet u. die bei der Gerbung entstehenden Gase kontinuierlich abgesaugt werden. 
(F. P. 740 347 Tom 21/7. 1932, ausg. 24/1. 1933.) Se iz .

Rohm und Haas Co., Delaware, V. St. A., tibert. von: Jan C. Somerville, Fox 
Chase, Pennsylyania, V. St. A,, Verfahren zum Fetten von Leder. Man verwendet Fett- 
emulsionen, welche unter Verwendung siiurebestandiger Fettemulgatoren hergestellt

werden. Ais Emulgatoren sind genannt: tertiare Alkylamine der Formel p ^N - —R,

wobei R  ein Radikal darstellt, das eine gerade Kette von mindestens 8 C-Atomen hat u. 
mit H  voll abgesatt. ist; R t u. R 2 sind Radikale mit kurzeń C-Ketten, die nicht mehr 
ais 4 C-Atome enthalten, u. quaternare Alkylammoniumsalze der nebenst. Formel, 
tj t) wobei R  ein Radikal darstellt, das eine gerade Kette von mindestens

8 C-Atomen enthalt u. m it'H  voll abgesatt. ist, wahrend R 1( R2, R3 
\o Radikale mit kurzeń C-Ketten sind, die nicht mehr ais 2 C-Atome ent-

3 halten u. S eine Saureradikal darstellt. Z. B. werden 100 kg chromgare
Kalbfelle mit 2 kg KJauenol, welche mit 2 kg einer 10%ig. Lsg. des Hydrochlorids 
von Diathyloctylamin emulgiert werden, im FaB bei ca. 50° gefettet u. wie ublich 
weiterbehandelt. — 100 kg chromgare Ziegenfelle werden nach dem Neutralisieren u. 
Farben mit 3 kg Klaueniil, welche mit 3 kg einer l°/0ig. Lsg. des Hydrochlorids von 
DiathyUaurylamin emulgiert werden, bei ca. 50° im FaB gefettet. — 100 kg chromgare, 
gefarbte Schaffelle werden mit 2 kg Klauenol, welche mit 10 kg einer 0,5%ig. Lsg. 
des Hydrochlorids von Diathylcerylamin emulgiert werden, bei ca. 50° im FaB gefettet. 
Ais weitere Emulgatoren fiir Ole u. Fette werden genannt: Diathyloctadecy lamin - 
phosphat, Diathyldicaprylaminoxalat, Diathylaminoathyloleylamin, Diathylbenzyl- 
cetylammoniumchlorid. (A. P. 1 883 042 yom 20/6. 1930, ausg. 18/10. 1932.) Se iz ,

Charles Georg Shaw, Huntsville, Ontario, Canada, und Jacętues Hoffman, 
Toronto, Ontario, Canada, Verfahren zum Impragnieren ton Sohlleder. Die aus der 
Gerbung kommenden Hiiute werden zunachst mit Alkalien u. Sauren gebleicht, auf 
der Fleischseite ausgesetzt, getroeknet u. dann auf der Narbenseite mit einem Auf- 
strich folgender Zus. yersehen: 5 Teile Nitrocellulose, 3 Teile Ricinusol, 1,5 Teile 
Leinólfimis, 35 Teile Athylaeetat, 8 Teile Amylacetat u. 40 Teile Toluol. Dann 
werden die Leder 1 Stde. getroeknet u. ein zweiter Aufstrich folgender Zus. auf- 
gotragen: 10 Teile Sienna, 7 Teile Nitrocellulose, 6 Teile Ricinusol, 20 Teile Butyl- 
acetat, 20 Teile Athylaeetat, 3 Teile Butyllactat u. 20 Teile Toluol, u. 12 Stdn. ge- 
trocknet. Dann werden die Leder durch Eintauchen in W. angefeuchtet, ausgesetzt u. 
gewalzt. — In weiterer Ausbldg. dieses Verf. werden die Haute vor dem Auftragen 
des ersten Aufstriches auf der Narbenseite mit einer h., 2%ig. Boraxlsg. u. dann mit 
einer verd. Lsg. einer organ. Saure, Essig- oder Milchsaure, der 2°/0 eines sulfon. Oles 
zugesetzt sind, vorbehandelt. Nach dem Auftragen des Nitrocelluloselackes u. naeh- 
folgendem Trocknen werden die Leder mit einer Wachsemulsion, bestehend aus 2 Teilen 
Carnaubawaehs, 1 Teil Ceresin u. 1 Teil Turkischrotol eingerieben u. dann fertig zu- 
gerichtet. (E. P. 384 663 vom 28/5.1931, ausg. 5/1.1933 u. E. P. 384 664 vom 
28/5. 1931, ausg. 5/1. 1933. Can. Prior. 15/11. 1930.) Se iz .

Chemische Fabrik Griinau Landshoff und Meyer A.-G., Berlin-Grunau, Yer
fahren zum Behandeln ton fiir die Pelzzurichtung geeigneten Eohfellen unter Verwendung 
yon EiweiBspaltprodd., dad. gek., daB ais EiweiBspaltprodd. beim Waschen solehe vom 
Typ der Protalbinsaure u. Lysalbinsaure bei Tempp. oberhalb des Schmelzpunktes von 
Wollfett Yerwendet werden. — Durch Zusatz von EiweiBspaltprodd. yom Protalbin- u. 
Lysalbinsauretyp zur Waschflotte erzielt man die gleichmaBige Wasche yon Rohfellen, 
insbesondere yon Lammfellen. Z. B. kommen die rohen Felle ohne yorheriges Ein- 
weichen in eine Waschflotte, die auf 11 2 g Na2C03, 1 g EiweiBspaltprod., 0,8 g Tur
kischrotol u. 3 g Seife enthalt. Die Flotte hat vor dem Einbringen eine Temp. von 46°. 
Nach 20 Min. Waschdauer werden die Felle kardatscht u. zum zweiten Małe in einer



1 9 3 3 . I . H xxm. T in t e .  W ic h s e . B o h n e rm a s s e n  u sw . 2 4 9 9

43° w. Waschflotte yon folgender Zus. gespiilt: 3 g Na2C03, 2 g Eiweiflspaltprod., 1,6 g 
Tiirkischrotol u. 4,6 g Marseillerscife. Dann werden die Folio abgoąuctscht, k. gespiilt 
u. weiter behandelt. (D. R. P. 559 850 KI. 28a yom 25/10. 1930, ausg. 24/9.
1932.) Se iz .

H. Th. Bóhme A.-G., Deutsohland, Verfahren zur Veredlung von Eauchwaren. 
Zur Erhóhung der wasserabweisenden Effekte u. Verbesserung von Griff u. Glanz von 
Pelzwerk wird dasselbe mit einer Emulsion aus Paraffin, Wachs u. dgl. behandelt. Um 
eine groCere Stabilitat dieser Emulsion zu erzielen, ist es vorteilhaft, ein Schutzkoll., wie 
Leim, Gelatine, Traganth, Carragheenmoos o. dgl. mit zu yerwenden. Durch Zusatz 
von w. 1. Al-Verbb. kann der wasserabweisendo Effekt noch yerbessert werden. Man 
kann auBerdem noch organ. Sauren, z. B. CH3-C00H, wie sie im Biigelwasser enthalten 
sind, u, Salze organ. Sauren den Impragniermitteln zusetzen. Aus 200 g Carnauba- 
wachs, 200 ccm CCI.,, 50 g Hautleim, 30 g CH3-COOH (30°/oig), 130 g Kalialaun, 25 g 
Na-Acetat u. 565 ccm W. wird eine Emulsion hergestellt, die zum Gebrauch 1 : 1  yerd. 
wird. Nutriagefarbte Lammfelle werden aufgerauht u. diese Emulsion mit der Biirste 
aufgetragen. Dio Felle werden auf der Biigelmaschine bei 60—70° Lufttemp. bzw. 
140—150° Zylindertemp. gebiigelt, aufgerauht u. geschoren. Hierauf wird das Im- 
pragniermittel nochmals aufgetragen, gebiigelt, aufgerauht u. geklopft. Diese imprag- 
nierten Felle sind wasserunempfindlicb. Dio Haare sind schon glanzend. (F. P.
736 920 vom 10/5. 1932, ausg. 5/1. 1932. D. Prior. 28/11. 1931.) Se iz .

Edward H. Manahan, Mountain Lake, New Yersey, und Arthur C. Johann, 
Richmond Hill, New York, Verfahren zum Bleichen von Pelzfellm. Durch den Zusatz 
yon Persulfaten oder Perboraten zu alkal. H 20 2-Lsgg. wird die Bleichwrkg., insbesondere 
bei der Anwendung auf Pelzfelle, bedeutend erhóht. Ebonso wird durch den weiteren 
Zusatz von Pyrophosphaten zu den alkal. H 20,-Lsgg. die Bleichwrkg. yerbessert. 
Zum Bleichen yon Pelzfellon yerwendot man z. B. eine Lsg. aus 57 g Kaliumporsulfat 
in 4,51 l,5°/0ig. H„02-Lsg. u. 57 g K 2C03. (A. P. 1894 277 yom 28/7. 1928, ausg. 
17/1.1933.) “ Se iz .

XXIII. Tinte. Wichse. Bohnermassen usw.

Pol Domange, Frankreich, Hersłellung von schnell Irocbiendcr Schreiblinte und 
Druckschwarze. Gewóhnlicher Tinte u. Schwarzo werden ais Schnelltrockenmittel zu
gesetzt an Stello von Bonzylalkohol andere einwertigo Alkohole oder Ester von dioson 
Alkoholen, die nur wenig in W. 1. u. nicht fliichtig sind. Diese Stoffe begiinstigen die 
Eig. der Tinte oder Schwarze, móglichst schnell durch die obero geleimte Schicht des 
Papiers durchzudringen. (F. P. 41376 vom 10/12. 1930, ausg. 7/1. 1933. Zus. zu
F. P. 713 269; C. 1932. I. 616 [E. P. 359 793].) M. F. Muller .

Rinco A.-G., Schweiz, Hersłellung von t/bertragungspapieren, z. B. Kohlepapieren. 
Ais Ubertragungsfarbe wird nicht, wie ublich, eine solche benutzt, die in groBeren 
Mengen Ole, Fette oder Waehso enthiilt, sondern eine in W. oder in A. 1. Farbę, die 
durch irgendein Druckyerf. oder durch Aufstauben auf das Papier aufgebracht wird. 
Die Farbschicht wird mit einer Schutzschicht versehen. (F. P. 738 372 yom 9/6.
1932, ausg. 24/12. 1932. Schwz. Prior. 31/5. 1932.) Grotę.

Rinco A.-G., Schweiz, Hersłellung von Uberlragungspapieren. Es wird iiber der 
Farbschicht eine Schutzschicht aufgebracht, die yerseifte Wachse enthiilt u. sich mit 
der Ubertragungsfarbe yerbindet u. so beim Schreiben z. T. mit auf die zu beschreibendo 
Untorlage iibergeht. (F. P. 738 373 vom 9/6. 1932, ausg. 24/12. 1932. Schwz. Prior. 
31/5. 1932.) Grotę.

Transkrit-A.-G., Ziirieh (Erfinder: E.Hodler), Hersłellung von Kopierpapicr. 
In iihnlicher Weise wie bei der Herst. yon Kohlepapier wird das zu praparieronde Papier 
mit einer bei gewóhnlicher Temp. festen Mischung von Wachsen, Olen, Fotton u. Farb- 
stoff behandelt. Die durch Erhitzen fl. gemachte Mischung wird mit Hilfe einer Ein- 
trinkungswalze auf die Oberfliicho des Papiers aufgetragen. Die Beruhrung des Papiers 
mit der Eintrankungswalze erfolgt mit einer der Umfangsgeschwindigkeit der Walzo 
entsprechenden Gescliwindigkeit. Durch Senkung der Temp. der Farbmisehung yor 
dom Aufbringen auf das Papier wird diese zur Yermeidung des FlieBens auf der Ein
trankungswalze zum Erstarren gebracht. Die zur Durchfuhrung dse Verf. geeignete 
Vorr. wird niiher beschrieben. (Schwed. P. 71 076 vom 18/11. 1927, ausg. 3/2. 1931.
D. Prior. 21/3. 1927.) Drews .
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D. Gestetner Ltd., England, Schablonenblall, bestehend aus einom porósen Papier, 
z. B. Japanpapier, das mit einer M. aus Gelatine, Zueker u. einem Kórper uberzogen 
ist, der den Gelatinierungspunkt herabsetzt bzw. dic Fl. der wss. Dispersion dor Gelatine 
steigert, z. B. CO(NH2)2 oder ein ahnlieher, nicht elektrolyt. Stoff. Die 51. besteht 
z. B. aus 20 Gewichtsteilen Gelatine, 400 Gewichtsteilen W., 40 Gewiehtsteilen Glucoso 
u. 1—4 Gewichts teilen CO(NF„),. (F. P. 740128 vom 20/7. 1932, ausg. 21/1. 1933.
E. Prior. 23/7. 1931.) Grotę.

Kurt stadler, Prag, Fufibodenpflcgemiltel, insbesondere fiir Linoleum. Das wasser- 
freie Prod. enthalt neben hydrierten KW-stoffen einer freien Olsulfosaure, z. B. etwa 
12°/o sulfonierten Oles. —  Z. B. werden 100 Teile Vaselinól mit 10 Teilen Dekahydro- 
naphthalin u. 15 Teilen sulfoniertem Ricinusol mit 6°/0 organ, gebundener H2SO,, 
yermischt. Hierauf wird unter Erwiirmen 1 Teil Camaubawachs zugesetzt. Mit dem 
Praparat wird Linoleum in diinner Sehiclit bestrichen. (D. R. P. 567 564 KJ. 22 g 
vom 4/8. 1931, ausg. 5/1. 1933. Tschechosl. Prior. 3/7. 1931.) M. F. Muller .

XXIV. Photographie.
W. Reinders und L. Hamburger, Zur Silberkeimłheorie des latenlen Bildes. I I . Die 

GroPe und die Art der Keime und Prokeime bei Bromsilbcremulsionen. (I. vgl. C. 1932.
I I .  1738.) Auf Grund einer Diskussion beroits bekannten cxperiincntellen Materials 
kommen Vff. zu don folgenden Vorstellungen: Aggregate yon Ag-Atomen erhalten bei 
der physikal. oder chem. Entw. erst dann Keimwrkg., wenn sie eine krit. GróBc erreieht 
bzw. iiberschritten haben. Diese GroBe ist ein Aggregat yon droi bis yier Ag-Atomen. 
Dio Keimwrkg. steigt rasch mit der GróBo des Aggregates. Auch Aggregate, in denen 
dic Ag-Atome ganz oder teilweise durch andere Moll. (Ag2S, Ag„Se usw.) ersetzt sind, 
kónnen, wenn sie die krit. GroBo yon droi bis yier Moll. erreieht bzw. iiberschritten 
haben, ais Keim fiir die Ag-Aussclieidung wirken. In einer empfindliehen AgBr-Gela- 
tincemulsion sind an der Oberflaehe der Komor dic Reifungskeime (yon Vff. ais „Pro- 
keime“ bezeiehnet) yorhanden, auf denen sich das bei der Belichtung gebildeto Ag 
yorzugsweiso abscheidet. Die Reifungskeimo sind Aggregate von nur wenigen Moll. 
oder Atomen; sio bestehen hauptsachlicli aus Ag2S, Ag u. einer organ. Ag- oder Ag2S- 
Verb. (Allylcarbamidkomples), in denen die organ. Gruppe die Rolle eines Acceptors 
fiir dio Bindung des photolyt. gebildeten Broms spielt. Aus dem Reifungskeim wird 
boi der Exposition ein entwicklungsfahiger Keim, weim darin durch Photolyse ein 
Aggregat yon drei oder mehr Ag„S-MolI. oder Ag-Atomcn entstanden ist. Mittels 
Wahrschcinlichkeitsrechnung wurde abgeleitet, daB die Menge des Keimsilbers (Ag oder 
Ag2S), welche auf je einem Korn mit ideałem Gittcrbau yorhanden sein muB, um einon 
Reifungskeim zu bilden, Tausende von Moll. umfaBt. (Z. wiss. Photogr., Photophysik, 
Photoehem. 31. 265—84. Febr. 1933. Delft, Inst. f. physikal. Chemio d. Teclin. 
Hochsch.) LESZYNSKI.

Burt H. Carroll und Donald Hubbard, Dic phologra.phi.schc Emulsion: Silber- 
ionen- und Wassersloffionenkonzenlration und Empfindlichkeit. Vff. untersuchten den 
EinfluB von Ag- u. H-Ionenkonz. auf den NachreifungsprozeB u. dio Empfindlichkeit 
photograph. Emulsioncn. Die Nachreifung wird durch steigende Ag-Ionenkonz. yer- 
starkt, durch steigende [H'] yermindert. Dio Wrkg. eines Uberschusses von Ag-Ioncn 
wird durch Bindung derselben an Gelatine verringert. Dio desensibihsiercnde Wrkg. 
von Bromiden wachst mit steigendem Sauregrad, die Wrkg. der [Ii J  ist von der Ag- 
Ionenkonz. abhangig. Dio spektrale Empfindlichkeit ist von dor H-Ionen- wie auch 
von der Ag-Ionenkonz. unabhangig. (Bur. Standards J. Res. 8 . 481—-505.1932.) Fries.

Burt H. Carroll und Donald Hubbard, Die pholographische Emulsion: Analyse 
von nicht an Halogen gebundenem Silber und loslichen Bromiden. Vff. untersuchen dio 
yersehiedenen Methoden zur Best. yon nicht an Halogen gebundenem Silber in photo
graph. Emulsioncn u. beschreiben eine neue .Methode zur Extraktion 1. Bromide aus 
Emulsionen. Dio Methode von W e ig e r t  u . Luiip. (vgl. C. 1927. I I .  2638) erscheint 
zuyerlassig, doch besteht die Gcfahr einer Zers. des Silberthiosulfates zu Sulfid. Die 
Methode von Sc h m id t  u . P r e t z s c h n e r  (vgl. C. 1928. I. 1415), direkte Extraktion 
mit Salpetersaure ist unempfindlich. Losliche Bromide kónnen durch 3-malige Be
handlung mit vcrd. Saure aus Platten entfcrnt werden. Die elektrometr. Titration 
der 1. Bromide bei pn S 2  kann bei fl. Emulsionen wie auch bei Extrakten aus Platten 
yerwendet werden. lin  letzten Fali kann man auch nach der Methode yon L a n g
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(C. 1925. I. 2637) arbeiten, dio in Oxydation zu BrCN u. jodometr. Titration besteht. 
(Bur. Standards J. Res. 8. 711—27. 1932.) F r ie s e e .

Ny Tsi-Ze und Chien Ling-Chao, Photographisclte Wirkung des Druckes. (Soi. 
Ind. pkotogr. [2] 4. 1—6. Jan. 1933. — C. 1932. II. 816.) R oll .

Ny Tsi-Ze und Chien Ling-Chao, Einflup des Druckes auf die photographische 
Empfindlichkeit gegeniiber tierscliieden monochromatischer Strahlung. Vff. wiedorholten 
ib.ro friiher angcstełlten Verss. (C. 1932. I I .  816) iiber die Abhangigkeit der pkotograpk. 
Empfindlichkeit vom Druck fiir versckiedeno Weilenlango mit spektral zerlegtom Liokt. 
Es zeigto sich, daB der beobachteto Effekt stark mit abnehmender Weilenlango abnimmt. 
Wahrend bei 577 m/i der Effekt sekon bei 81,3 kg/qcm sehr deutlick ist, so ist er bei 
313 m/i erst bei ca. 1000 kg/qcm obon zu merken. (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 196. 
107—08. 9/1. 1933.) .. F r ie s e e .

Marietta Blau und Herta Wambaeher, Uber den Einflup des Komzustandes 
auf die Schwurzungsempfindlichkeit bei Exposition m il a-Partikdn. (Vgl. C. 1933-1. 556.) 
Verss. mit kornlosen Emulsioncn zeigton, daB a-Partikel ganz ungercifto Bromsilbor- 
korner bei cinmaliger Einw. nicht entwiekolbar machen miissen. Ob diesos Verh. durch 
das Fehlen von Reifungskeimen oder durch den lioken Dispersitatsgrad des abgcsckie- 
denen Silbers bedingt wird, konnte nicht entschieden werden. Bei den yerwendeten 
Schichten wurde durch Behandlung mit NaN02 bei Bestraklung durch a-Strahlen eino 
Verringerung der Empfindlickkeit u. ein starkeres Zuriickgeken des latenten Bildes 
beim Lagern bewirkt. (Z. wiss. Photogr., Photophysik, Photochem. 31. 243— 50. Febr.
1933. Wien, Inst. f. Radiumforsckung.) F r ie s e e .

D. R. White, MU Infra-D-Negativfilm erhaltene photographische Effeklc. Die Emp- 
findkokkeit des Infra-D-Films (Du P o n t ) ist auf zwei an den iiuBersten Enden des 
sicktbaren Spektrums liegende Bezirko besekrankt. Er ist bestimmt zur Erziclung yon 
Mondscheineffekten u. zur Photographie durch neblige Luft. Einige Bcispielo worden 
angegeben. (J. Soc. Motion Picture Engr. 20. 54—59. Jan. 1933.) F r ie s e e .

Erwin Fuchs, Modeme Lichlhofschutzschichten. Die Vcrwendung von MnOs u. 
von Farbstoffen ais Zwischenschicht kann bei kockempfindlichem Materiał leicht zu 
Storungen AnlaB geben. Elektrodialysierte Mangandioxyd-KolIoidlsg. soli keine Schleior- 
wrkg. verursachen. Die indifferenteste Zwischenschicht ist eine unempfindliche fein- 
kórnigo Emulsion. Es kann auck eine Jodsilberemulsion Verwendung finden, die mit 
Farbstoffen, auf die Jodsilber ais Beizo wirkt, angefarbt ist. Das Lichthofschutzmittel 
ist bei Filmen oft in dio auf der Celluloidseito befindliche Ruckseliicht gcbracht. Bei 
Umkekrfilmen konnen zum Lichthofschutz Stoffe verwendet werden, dio sich orst im 
Umkekrbad lósen, wie feinvcrteiltes Silber. Auf die Bedeutung des Lichthofschutzcs 
fiir die Verbesserung des Auflósungsvermógens von Filmen wird kingewiesen. (Pkoto- 
graphische Lid. 31. 91—94. 1/2. 1933.) ~ F r ie s e e .

P. C. Smethurst, Die Entwicklungsmethode von Knapp fiir lioclislcmpfindliclie 
Platten. Nach der Methode von K n a p p  werden Platten in 3 Etappen entwickelt, die 
von 2 dazwischenliegenden Wasserungen unterbrochen werden. Diese Entw.-Methodo 
halt die hoheren Schwarzungen zuriick, wiikrend die Sckatten ausentwickelt werden. 
Bei den meist sekr weick arboitenden hochstempfindkckon Platten geniigt jcdocli 
eine Zwischenwasserung beim Entwiekeln. Dio Schatten werden noch gut ausentwickelt 
u. die Licliter werden bei weich arbeitenden Emulsionen nicht so diinn, wie bei zwei
Zwischenwasserungen. (Brit. J. Photogr. 80. 33. 20/1. 1933.) R o l l .

H, Cuisinier, Bem&rlcungcn uber den Gebrauch des Brenzcałechins in der Photo- 
graphie. Der Brenzcatechivmitvńóslzv verdient groBere Beachtung, ais ihm zur Zeit zuteil 
wird. Seine Haltbarkeit, leichto Abstimmbarkeit, Temp.-Unabhangigkeit, Sckleierfreikeit 
werden yon den meisten anderen Entwicklersubstanzen nicht erreickt. Yf. gibt einige 
empfcklenswerte Entwickleransatze sowokl fiir allgemeine Verwendung ais auch
fiir Spezialzwecke. (Rev. franę. Pkotogr. 14. 11— 13. 25— 26. 36— 37. 1/1. 1933.) R o l l .

Herbert Dill, Paraphenylendiamin ais Feinkomentmckler. Ein Entwickler mit 
10 g p-Phenylendiamin u. 60 g Na2S03 auf 1 1 W. gibt auBerst feinkórnige Negative. 
Er yerlangt jedoch etwa die doppelte Belicktungszeit gegeniiber n. Entw. (Photographi- 
sche Ind. 31. 67. 25/1. 1933.) R o l l .

Erich Stenger und Edwin Mutter, Feinkom und Feinkornentwicklung. I. bis
II I .  Mitt. Die Schichten und die Entwickler. Vff. untersuchten an 21 Emulsionen eino 
groBe Reihe verschiedener Feinkornentwickler durch Vergleich yon Mikroaufnakmen, 
die yon Stellen gleicker D. der mit den yersckiedonen Entwicklern entwickelten Emul- 
sionsproben hergestellt waren. Es konnte durck keinen Entwickler eine Yerbesserung



dor Feinkórnigkeit festgestellt werden, mit Ausnahme des Paraphenylendiamin-Ent- 
wicklers von Lumińre. Auch bei diesem Entwickler gab diejenige Emulsion die feinsten 
Komor, die sich bei n. Entw. ais die feinkórnigste erwiesen hatte. (Photographische Lid. 
31. 117—19. 138—40. 177—80. 22/2. 1933.) F r ie s e r .

Fritz Hagelstein, Makro- und Mikro-Klehibildphotographie ais Ililfswissenschaft 
des neuzeillichen Ldboratoriums. Teil A: Auf W cg en zur Lósung des Problems der kom- 
losen Entwicklung; ein Beitrag zur Praxis mit Kleinbildformaten und Feinkomvor- 
schriften. Kleinbildphotographie ermóglicht eine erhebliche Materiał- u. Zeitersparnis 
gegeniiber1 der Verwendung von Grofiformaten. Ihro Verwendbarkoit fiir wissen- 
sohaftliche Zwecke ist jedoch an geniigende Kornfeinheit dor Negatiye gebunden. Die 
kiiuflichen Feinkorn- u. Ausgleichentwickler befriedigen nicht immer, da sio oft nur 
auf eine Filmsortc spezif. wirken u. zu wenig Móglichkeiten bieten, den Ńegativcharakter 
zu beeinflussen. Vf. beschreibt nach einer Zusammenstellung einiger gebrauchlicher 
Feinliornentwickler sein „Kusa-Ausgleichs- u. Feinkornverf.“, das darauf beruht, daB 
die Negatiye in einem n. Entwickler anentwiokelt, abgespiilt u. darauf in einem Alkali- 
nachbad zu Endo entwickelt werden. Dio Anontwicklung bringt die Lichter heraus, dio 
Nachentw., die nur mit der nach dem Abspiilen in der Schicht verbleibenden Entwickler- 
substanz vor sich geht, entwickelt die Schwelle aus, wahrend die Lichter stchenbleiben. 
Durch geeignete Wahl der Zeiten fiir die An- u. Nachentw. laBt sich jedor gowiinschto 
Ausgleich bei gleichzeitig sehr feinem Kom erreichen. (Pharmaz. Zontralhallo Deutsch- 
land 73. 774—77. 788—92. 8/12. 1932. Hamburg, Apotheke dos Allgem. Krankcn- 
hauses St. Georg.) R o l l .

David Charles, Einige V er suche uber Versldrker. Vf. benutzt ais Verstarker 
einerseits Hg2.J2, andererseits K 2Cr207 mit nachfolgender Schwarzung in Entwickler 
oder Na2S. Es wird die yerstilrkende Wrkg. beider Yerstarker verglichcn u. zwar je 
nach dem angewcndeten Schwarzungsyerf. Hg2J 2 wird direkt nach dem Ausbleichen, 
sowio nach Schwarzung mit Metol-Hydrochinon bzw. Na2S gepriift, K 2Cr20 7 nach 
Schwarzung mit Metol-Hydrochinon, Na2S, Pyro-Metol u. Hydrochinon-Atzkali. 
AuBerdem werden beido Verstarker kombiniert angewendet. Die groBte Schwarzung 
gibt Hg2Cl» mit nachfolgender Schwarzung durch Na2S. Allerdings vergrobert es 
sehr das" Korn. Kelativ feines Kom ergibt Verstarkung mit K 2Cr,0, + Pyro-Metol. 
(Brit. J. Photogr. 80. 3—4. 6/1. 1933.) “ B o ll .

H. E. Durham, Uberslrahlungen und Kontrast. Negative, die infolge tJbcr- 
exposition u. falscher Entw. nicht mehr kopierbaro Schwarzungen bei gleichzeitigem 
groBem Schwarzungsumfang erreicht haben, lassen sich befriedigend kopieren unter 
Vcrwendung eines Kompensationspositives, das ist eines Diapositives von dem be- 
treffenden Negativ, das beim Kopieren vor das Negativ geschaltet wird. Vf. gibt 
Anleitung zur Herst. eines solchen Kompensationspositiyes. (Brit. J. Photogr. 80. 

30—31. 20/1. 1933.) R o l l .
Monnoni, Messung der Beliclitungszeit beim Vergróflem. Der vom Vf. konstru- 

iorto App. zur Messung der Beliclitungszeit bei der Herst. von VergróBerungen besteht 
aus einem allseitig geschlossenon Kasten, der auf der Oberseite eine mit einer Matt- 
scheibe bedeckte Óffnung yon ca. 1 cm Durchmesser besitzt. Im  Innem des Kastens 
befindet sich eine Gluhlampe, dereń Abstand von der Mattscheibe verandert werden 
kann. Dio Abstande sind auf einer Skala ablesbar. Der App. wird auf die Projektions- 
flache des VergroBerungsapp. gestellt u. das BOd auf eine weiBe Papierflache projiziert, 
die sich neben der Mattscheibe befindet. Die Mattscheibe selbst ist durch einen Schirm 
gegen das Licht des VergróBerungsapp. abgedeckt. Man macht die Helligkeiten der 
Mattscheibe u. des Bildes durch Yerschieben der Lampen gleich u. legt fiir einige be- 
kannte Negatiydichten die jeweiligen Skalenteilo der Photometerlampe fest. Ist auBer- 
dem die fiir eine bestimmte Negativdichte bei einem bestimmten Papier notwendige 
Belichtungszeit festgestellt, so laBt sich fiir jedes Negatiy durch Ablesen des Skalen- 
wertes, der der Helligkeitsgleichheit von Mattscheibe u. projiziertem Bild entspricht, 
dio Belichtungszeit fmden. Der App. kann ferner zur Best. des Schwiirzungsunifanges 
des Negativs u. zur Auswahl des seiner Gradation angepaBten Papiers u. fiir analog© 
Unterss. yerwendet werden. (Rev. franę. Photogr. 14. 21—24. 3S—43. 15/1.
1933.) R o l l .

D. A. Spencer, Reproduktion von Farbrasłerplatlen. Wenn man Farbraster- 
platten mit unregelmaBig yerteiltem Rasterkorn auf ebensolche Platten umkopieren 
will, so tritt bei Verwendung yon parallelem Licht eine Verschwarzlichung der Farben 
ein, da nnr in seltenen Fallcn ein von einem farbigen Rasterkorn des Negatiys durch-
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gelassener Liclitstrahl auf ein gloichfarbigos Kom des Positiys fallen wird. Die anders- 
gefarbten Rasterkórner besitzen trotz tlberschneidung der einzelnen Spektralzonen zu 
wenig Durchlassigkeit, so daB unter ibnen kein Eindrueli zustandekommt. Kopiert 
man in zerstreutem Licht, so werden neben dem gleichfarbigen Rasterkorn auch die 
umgebenden andersfarbigen Rasterkórner von dem durohfallenden Licbtstrahl ge- 
troffen; die Summierung dieser Lichteindriicke wird zu einem Yerlust an Farbsattigung 
fuhren. —  Kopien von Farbrasterplatten auf Papier leiden unter don gleichcn 
tJbelstanden. Dio relativ besten Ergebnisse erzielt man durch Ausgehen yon einem 
Farbrasternegativ ( n i e h t  Umkehrpositiy), das durch Dreifarbenphotographie hinter 
Filtern mit engeren Spektralbereichen, ais sie die Rasterkórner besitzen, in drei Teil- 
positiye zerlegt wird, die auf irgendeinem Wege zu einer Dreifarbenpapierkopie 
yerarbeitet werden konnen. (Photographic J. 73. [N. S. 57]. 19—22. Jan. 1933.) R o l l .

E. Lehmann, Die Fdrbenbynthese in der Kinematographie. Vf. bespricht in der 
Hauptsaehe das Zustandekommen yon Farbtonen bei der 2-Farbenkinematographie. 
Wie bekannt erhalt man bei 2-Farbenfilmen nieht nur die theoret. durch Mischung 
moglichen Farbtone, sondern auch eine Reihe von Zwischenfarben dureh Kontrastwrkg. 
Selbst bei einem mit 2 Farben aufgenommenen, aber nur in einer Farbę u. wciB pro- 
jizierten Film kann man eine ziemliche Anzahl von Farben beobachten. Eine wirldieho 
Wiedergabe der Naturfarben ist aber nur dureh das 3-Farbenbild móglich. (Kinotechn. 
15. 5—8. 5/1. 1933.) F r ie s e r .

— , Die Liclitselztechnik Edmond Uhers. Beschreibung des Uhertype-Yerf., bei 
dem der gesamte Satz einschlieBlieh des Umbruehs auf rein photograph. Wege vor sich 
geht. Das Endresultat des Lichtsetzprozesses ist ein photograph. Bild des gewiinschten 
Druekes, das auf dem Wege iiber eine Pigmentkopie u. ein damit erzieltes Gelatinerelief 
in ein druckbares Relief iibergefiihrt wird. (Graph. Betrieb 8. 12—14. Jan. 
1933.) _ R oll.

William Gamble, Die Ilerstellung von Druckformen auf photoelektrischem Weg 
und ihre Mogliclike.it. Vf. besehreibt eine Reihe von Verff. zur Herst. yon Druckformen 
auf photoelektr. Wege. Die Abtastung geschieht punktweise mit einer Photozelle, 
iihnlich wie bei der Bildtelegraphie, die Herst. der gerasterten Druokform wird elektr.
ausgefuhrt. (Brit. J. Photogr. 80. 85— 86. 17/2. 1933.) F r ie s e r .

Paul Lob, Der Schwarzungskeil. Vf. besehreibt kurz die Herst. u. Eigg. yon photo
graph., Golatine- u. Glaskeilen. Die Ausmessung soli nur bei Keilen gleicher Korn- 
gróBe subjektiy yorgenommen werden, Sonst sind objektive Methoden, evtl. unter 
Verwendung yon monochromat. Lioht yorzuziehen. (Kinotechn. 14. 276—78. 5/8.
1932.) F r ie s e r .

Henri Tardy, Speklrographen mit netdralgrauem Keil. Vf. weist darauf hin, daB 
der im Spektrographen zur Lichtschwachung yerwendete Graukeil nieht unbedingt 
neutral grau sein muB, wenn man seine Absorption fiir yerschiedene Wellenlange kennt
u. bei der Auswertung der Spektrogramme berucksichtigt. (Sci. Ind. photogr. [2] 4. 
40—41. Febr. 1933.) F r ie s e r .

H. Mills Cartwright, Ein Meflinslrument fiir gewohnliche und Rastemegative. 
Vf. besehreibt ein Instrument, das zur Schwarzungsmessung u. zur Unters. von Raster- 
platten yerwendet werden kann. Die Schwarzungsmessung geschieht mit einem Grau
keil, die Ausmessung der Rastcraufnahmen mit einem speziell hergestellten Raster- 
keil, der Raster mit yerschieden groBen Rasterpunkten enthalt u. mit dem die zu unter- 
suchende Rasterplatte yerglichen wird. Eine groBe Reihe von Anwendungsmoglich- 
keiten, besonders fiir die Reproduktionsphotographie, werden angegeben. (Photo
graphic J. 73. [N. Ser. 57]. 59—68. Febr. 1933.) F r ie s e r .

I- G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Sensibilisieren photograplnscher 
Emulsionen. Zur Emulsion werden naehtraglich dureh Baden Ag-Salze yon Sauren 
zugesetzt, die im Anion ein Schwermetall enthalten, z, B. Ag-Molybdat oder Ag- 
Wolframat. (E. P. 385 545 vom 4/7. 1932, ausg. 19/1. 1933. D. Prior. 4/7.
1931.) Gr o t ę .

Rinaldo Vigano, Italien, Photographischer Film. Der Trager, der aus Celluloid, 
Cellophan o. dgl, besteht, wird, nachdem er nótigenfalls yorher aufsaugefahig gemacht 
ist, mit Lsgg. y0n C1-, Br- u. J-Salzen getrankt u. naeh dem Trocknen in AgN03-Lsg. 
gebadet.^ Es entsteht ein Film, der nur im Innern liehtempfindlich ist, dessen beiden 
AuBenseiten aber glatt, hart u. emulsionsfrei sind. (F. P. 739 148 yom 27/6. 1932, 
ausg. 5/1. 1933. Ital. Prior. 12/8. 1931.) G r o t ę .
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N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Holland, Photographisches Papier. Auf 
dom Papier ist eine transparente Folie aus Cellophan durch Pressen befcstigt. Zwischen 
Papier u. Cellophan kann ein Klebstoff aufgebraeht sein. Das Papier wird entweder 
mit Biohromat liohtempfindlich gemacht oder mit einer lichtempfindlichen Emulsion 
iiberzogen. (P.P. 740 468 yom 25/7. 1932, ausg. 20/1. 1933. Holi. Prior. 28/7.
1931.) Grotę.

S. C. & P. Harding Ltd., England, und Werner Paul Leuch, Schweiz, Her- 
stellung von Eisenblaupapier. Die Riickseite des Papiers wird mit einem anorgan. oder 
organ. Oxydationsmittel impragniert, z. B. Persulfat, Perborat, Hypochlorit, Chlor
amin T oder Dichloramin T. Das Oxydationsmittel kann auch in einem Koli., wie 
Gelatine, aufgebraeht werden. Wird die Riickseite mit Bariumperoxyd behandelt, 
so wird dor lichtempfindlichen Schicht eine Saure zugesetzt, um das H 20 2 freizumachen. 
Durch die Oxydationswrkg. wird das Blau dor Bilder intensiver u. die WeiBen werden 
leuchtender. (E. P. 385 522 voni 28/5. 1932, ausg. 9/1. 1933.) Grotę.

Vereinigte Chemische Pabriken Kreidl, Heller & Co., Osterreicli, Lichtempfind- 
liche Schicht, bestehend aus einem ąuellbaren u. mit Chromat, Diazoverbb. oder Fe- 
Salzen liohtempfindlich gemachten kiinstliclien Harz, z. B. einem Kondensationsprod. 
des Carbamids oder Thiocarbamids mit Aldehyden. Das kiinstlicho Harz kann auch ais 
Trilger einer Ag-Salzemulsion yerwendet worden. (F. P. 739 004 vom 23/6. 1932, 
ausg. 4/1. 1933. Oe. Prior. 24/6. 1931.) Grotę.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Frahken-
burger, Ludwigshafen, und Georg Roliler, Oppau), Erzeugung von lieliefbildern in 
Kolloiden, insbesondere festen gelatine- oder eiweiphaltigen Schichien, aus durch direkt 
oder indirekte Lichlwirkung erzeugten Harlungsbildern, dad. gek., daB der ganzliche 
oder teilweise Abbau dor nicht- bzw. schwachgehiirteten Teile dor Schicht mittels 
aktiyierter Enzyme erfolgt. — Das Abbauen der ungeharteten Gelatine erfolgt beispiels- 
weise durch Behandeln des Hartungsbildes in einer Lsg. von 1 g Papain, 3 g Na2S2Oa, 
5 ccm 0,2-m. Dinatriumcitratlsg. (pn =  5), 100 ccm W. (D. R. P. 570 332 KI. 57 b 
yom 17/9. 1931, ausg. 15/2. 1933.) Grotę.

Voigtlander & Sohn A.-G-, Braunschweig (Erfinder: Arpaid Barśnyi, Berlin), 
Bezeichnen rotschwarzer Rollfilmpapiere mit Zahlen, Schrift o. dgl., 1. dad. gek., daB 
die Zeichen auf das Papier durch erhitzte Druckstempel bzw. Druekwalzen aufgetragen 
werden. — 2. dad, gek., daB man das Papier durch Walzen hindurchfuhrt, von denen 
dio eine glatt u. gekiihlt, die andere mit den erhabenen Zeichen yersehen u. erwarmt ist. 
(D. R. P. 570 333 KI. 57 b vom 5/4. 1932, ausg. 15/2. 1933.) Grotę.

Jean Elder Mossop, England, Herstellen von Pliotographien auf Aluminium. Die 
Metalloberflache wird zunachst, z. B. mit Bimsstein, leicht aufgerauht, worauf die mit 
(NH4)2Cr20- liohtempfindlich gemaehte Albumin-(Huhnereiwei£-)Schicht aufgebraeht 
wird. Auf diesea Materiał wird das Negatiy kopiert. (E. P. 385 609 vom 19/6. 1931, 
ausg. 26/1. 1933.) Grotę.

Edmond Uher jr. und Friedrich Picker, Budapest, Entfernung der unentwickelt 
bleibenden Teile eines gerbend entwickdten photographischen Bildes, 1. dad. gek., daB 
nicht nur das die unentwickelt gebliebenen lichtempfindlichen Stoffe enthaltende 
Koli., sondern gleichzeitig auch die unentwickelt gebliebenen lichtempfindlichen Stoffe 
mit entsprechend schnell wirkenden Losungsmm. ausgewasohen werden. — 2. gek. 
durch die Anwendung eines sowohl dio unentwickelt gebliebenen lichtempfindlichen 
Stoffe wie auch das diese enthaltende Koli. gemeinsam auslósenden Waschmittels. — 
Die Bilduntorlage wird nach der gerbonden Entw. gewechselt. Der zu entfernendo 
Schichttrager (Film oder Papier) wird in oder nach einem Lósungsmittelbade der zu 
entfernenden Bildteile abgezogen. (D. R. P. 570 640 KI. 57 b vom 24/2. 1931, ausg. 
18/2. 1933.) Grotę.

Arthur Schwarz, Berlin, Von einer durchsichtigen Folie getragene, aus dicht neben- 
einander liegenden verscliicdenfarbigen BastereUmenten bestehende Pigmentschicht fiir 
photographische Zwecke, 1. dad. gek., daB die yerschicdenfarbigen Rasterelemente ais 
dicht neben einander liegende lamellenartige Streifen ausgebildet sind, die mit ihren 
breiten Flachen einander beriihren u. mit einer ilirer schmalen Flachen dor durch
sichtigen Tragfolie zugewandt sind. — Die Tragfolie kann aus sehr feinfaserigem, 
diinnein Papier bestehen. (D. R. P. 570004 KI. 57 b vom 25/11. 1931, ausg. 10/2.
1933.) Grotę.
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