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Geschicłite der Chemie.
— , Professor Hans von Euler — GO Jahre. Kurze biograph. Notizen u. Obersioht 

iiber die wichtigsten Arbeitsgebiete von v. E u l e r . (Svenska Bryggareforen. Manadsbl. 
svensk Bryggmastare-Tidn. 48. 45—47. Febr. 1933.) W il l s t a e d t .

H. Scłineiderhołin, Friedrich Itinne zum 70. Geburlstag. Die Tiitigkeit R in n e s  
auf dem Gebiet der Gesteinskunde, Geologie, Krystallographic u. a. wird gewiirdigt. 
(Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 12. 136. 10/3. 1933.) W e n t r u p .

Eitel, Scheumann und Schiebold, Friedrich Rinne. Ehrung des Mineralogen 
zu seinem 70. Geburtstag am 16. Marz 1933. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont. Abt. A. 
1933. 81— 82.) E n s z l in .

William Kirkby, Joseph Priestley. Zu seinem 200. Gelmrtslage. (Chemist and 
Druggist 118. 256—57. 11/3.1933.) D e g n e r .

Max Speter, Guyton de Morveau. Den von N ie r e n s t e in  (C. 1932. II. 650) 
ais „bisher allgemein iibersehen“ bezeiehneten Brief von DE MORVEAU hat Vf. scbon 
in einem friiheren Artikel (C. 1931.1. 1406) erwahnt. (J. Soc. ehem. Ind., Chem. & Ind. 
51. 764. 1932. Berlin.) R, K. M u l le r .

M. Nierenstein, Guyton de Morveau. Der Brief von d e  M o rv e a t j (vgl. vorst. 
Ref.) ist Vf. schon seit iiber 15 Jabren bekannt. (J. Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. 
764—65. 1932. Bristol, Univ.) R. K . M u l l e r .

Max Speter, „Chemische Briefe“ von Libavius bis Liebig. (Chemiker-Ztg. 56. 
1021. 24/12. 1932.) B a r z .

Mary Elvira Weeks, Die Entdeckung der Elemente. X IX . Die radioaktiven 
Elemente. (XV III. vgl. C. 1933. I. 1393.) (J. chem. Educat. 10. 79—90. Febr. 1933. 
Lawrence, Univ. of Kansas.) L e s zy n sk i.

H. D. Barnes, Einige Bemerkungen zur Geschichte der Biochemie. (J. South-Afric. 
chem. List. 16. 1—8. Jan. 1933. Johannesburg.) Manz.

Ludwig Brunner, Die Arzneimiłlel im Wandel der Zeiten. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 
73. 91— 92. 17/2. 1933.) D e g n e r .

J. G. Gilmour, Die Anfange der Britisclien Pliarmazie. Geschichtlicher Ruckblick. 
(Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 5- 421—31. 1932.) P. H. S c h u l t z .

William Kirkby, Aqua hungarica sive Spiritus Rosmarini. Beitrag zur Geschichte 
dieses Praparates. (Pharmac. J. Pharmacist 129 ([4] 75). 268. 1932.) D e g n e r .

R. Alther, Weiłeres iiber das Oleum Hyperici. (Vgl. L a n g , C. 1933. I. 457.) Ge- 
schichtlieher Ruckblick. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 70. 615— 18. 1932.) D e g n e r .

J. Lindner, „X “-Strahlen und ihre Bedeutung in  der Heilkunde. W. C. Rontgen 
zum Gedachłnis. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 73. 98—99. 21/2. 1933. Wiirzburg.) PanG .

— , Alte Laboratorium-sapparate. Beschreibung u. Abbildungen einiger alchemist. 
Gerate. (Laboratory 6 . 3—5.) L o r e n z .

W. Funk, Kritische Bemerkungen zur Literatur iiber die Geschichte der europiiischen 
Porzellanerfindung. I. Kritik der in F. H. H o fm a n n , Das Porzellan der europdischen 
Manufakturen im X V III. Jahrhnndert entwickelten Ausfiihrungen iiber die Erfindung 
des Porzellans. Vf. bekiimpft die Ansicht, daB T s c h ir n h a u s  u . nicht B ó t t g e r  ais 
Haupterfinder zu gelten habe. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, 
Email 41. 131— 34. 16/3. 1933. MeiGcn.) S c h u s te r iu s .

J . A. Audley, Schrifłstucke aus dem Wedgwood-Museum, Elruria-II. (Vgl. C. 1933. 
I .  721.) (Trans, ceram. Soc. 32. 91— 94. Febr. 1933.) S c h u s te r iu s .

Otto Kraner, Das Steinholz und der sogenannte Sorelzement. Ais Erfinder des 
Steinholzes kann nieht S o r e l  angesehen werden, da sich dessen Erfindung (Paris 
1867) nicht auf die Mitverwendung von organ. u. Asbestfasern fiir Bodenbelagzwecke 
bezieht. (Kunststoffe 23. 35—36. Febr. 19.33.) H. S c h m id t .
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Otto Bohler und Hans Sehwoiser, Zur Geschichte des ósierreichischen Edelstahles. 
(BI. Gescli. Techn. Heft 1. 103— 10. 1932.) R a k ó w .

Georg Kyrie, Die Oold-, Silber-, Blei- und Kupfergewinnung in urgeschichtlicher 
Zeit der ósterreichischen Alpen. (BI. Gesch. Techn. H eft 1. 63— 72. 1932.) R a k ó w .

Frćre Lazare, Von der Entwicklung der Technik in der Parfumerie. Geschicht- 
liches, Vorsehriften fur Parfums aus dem 14. u. 18. Jahrhundert. (Parfums de France
10. 341— 45. 1932.) E l l m e k .

Franz Sedlacek, Thyrsenblut. Geschiclitc des Tiroler Schieferols („Thyrsenblut11). 
(BI. Gesch. Techn. Heft 1. 73—80. 1932.) R a k ó w .

Alfred Seifert, Wilhelm August Lampadius. Ein Vorgiinger Liebigs. Ein Beitr. zur Ge
schichte d. ehem.Hochschulunterrichtes. Berlin: Verl. Chemie [Komm.: Haessel Comm.- 
Gesch., Leipzig] 1933. (95 S.) gr. 8°. nn M. 4.— .

Die Geschichte der Textil-Industrie. Von Otto Johannsen [u. a.]. Leipzig, Stuttgart, Ziirich: 
Sud-Yerl.; Generalvertr.: Ziirich-Leipzig: Orell Iuissli Vcrl. 1932. (X, 543 S.) 4°. 
Lw. 51. 45.— .

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
George W. Bennett, Beziehungen zwischen organischer und anorganisclier Chemie. 

Vf. weist auf den padagog. Wert der Tatsache hin, daB Beziehungen zwischen anorgan. 
u. organ. Chemie bestehen in dem Sinne, daB dieselben Grundgesetze in beiden Ge- 
bieten herrschen u. sich z. T. auch in gleichen Erscheinungen iiuBeren. Das wird an 
einer Reihe von Beispielen, insbesondere aus der Stereochemie, gezeigt. (J. chem. Educat.
10. 20—24. Jan. 1933. Pennsylvania, Grove City College.) B e r g m a n n .

J. H. Perry und E. R. Smith, Verfahren zur Interpolation von Dalen auf Grund 
der Diihringschen Regel. Analog der DuHRlNGschen Gleichung Ta — lc Tb + O \Tji 
u. Tu — absol. Kpp- zweier Stoffe bei gleichem Druck) lassen sich verschiedene andere 
Beziehungen durch eine lineare Funktion wiedergeben. Ais Beispiele werden behandelt: 
die Tempp. gleicher Warmekapazitat von Metallen u. Verbb. (auch Gasen), die Tempp. 
gleicher latenter Verdampfungswarme, die Abhangigkeit der gleichen Aquivalent- 
leitfahigkeit von der Ionenstarke, die Tempp. gleicher Induktionsperioden der Ver- 
harzung von Benzinen, gleiche JOULE-THOJISON-Effekte bei 1 at u. der Absorptions- 
koeff. von A. fiir K ,0  im Vergleich mit Methanól. (Ind. Engng. Chem. 25. 195—99. 
Febr. 1933. Cleveland u. Washington.) R. K. M u l le r .

Marius Rebek, Versucli einer neuen Darstellung der chemischen Verbindungen. 
Besprechiuig von modernen Anschauungen uber chem. Bindung an Hand einiger 
Beispiele (Bindung nach WERNER in 1. u. 2. Sphare, Oktettheorie: polare, un- 
polare u. semipolare Bindung). (Coli. Trav. chim. Tchścoslovaquie 5. 35—48. Jan. 
1933. Laibach, Univ., Organ. Chem. Inst.) J u z a .

Eliner T. Carlson, Unłersuchung des Systems CaO—B203. (Concrete, Cement M ili. 
E d it . 41. Nr. 3. 41— 42. Marz 1933. —  C. 1933.1. 2233.) E l s n e r  v . G ro n o w .

W. G. Burgers, Bdnłgenographische Unłersuchung des Verhallens von BaO—SrO- 
Gemischen beim Gliihen. Da C la a s s e n  u. V e e n e m an s  (vgl. C. 1933. I. 2226) aus 
Dampfdruckmessungen an gluhcnden BaO-SrO-Gemischen auf Mischkrystallbldg. ge- 
schlossen haben, untersucht Vf. gliihende BaO-SrO-Gemische rontgenograph. Es er- 
gibt sich, daB BaO u. SrO eine luckenlose Reihe von Mischkrystallen bilden u. daB 
sich dereń Gitterkonstanten innerlialb der MeBgenauigkeit mit der Zus. linear andern. 
Wenn man von einem Gemiseh von BaC03 u. SrC03 ausgeht, so reicht 31/,, Stdn. 
Gliihen bei 1200° oder 20 Min. bei 1400° oder 5 Min. bei 1500° aus, um vollstandige 
Mischkrystallbldg. von BaO u. SrO zu erzielen. Die yon C la a s s e n  u. V eene m ans  
beobachtete Abnahme des BaO-Geh. der Oberflachenschicht von BaO-SrO-Gemischen 
bei fortgesetztem Gliihen ist so zu erklaren, daB bei den betrachteten Tempp. die 
Diffusionsgeschwindigkeit des BaO kleiner ist ais dessen Verdampfungsgeschivindigkeit. 
Da die Tempp., auf die BaO-SrO-Gluhkathoden von Radioróhren bei der Herst. erhitzt 
werden, in gewissen Grenzen schwanken u. die Erhitzungsdauer sehr klein ist, enthalten 
die fertigen Rohren die Oxyde teils mit Yollstandiger, teils mit teilweiser Mischkrystall
bldg. (Z. Physik 80. 352—60. 31/1. 1933. Eindhoven, Holland, N. V. Philip’s Gloei- 
lampenfabr., Natuurkundig Lab.) L. E n g e l .

W. Guertler und A. Bergmann, Studien am Dreistoffsystem Silber-Kupfer-Nickel. 
Nach einer Besprechung der bisherigen Unterss. der binaren Systeme Ag—Cu, Cu—Ni u.
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Ag—Ni wird die Unters. des ternaren Systems Ag—Cu—Ni von de Cesaris (Gazz. 
ehim. ital. 43. I I  [1913]. 365) diskutiert. Die Grenze der Misehungslucke im fl. Zustand 
dieses Systems wird mit Hilfe der chem. Analyse ermittelt. Sie kann mit Sicherheit 
nur im Gebiet von O bis etwa 32% Cu ermittelt werden. Da man aber einen konti- 
nuierlichen Verlauf der Kurve annehmen kann, ist es walirscheinlich, daB sich die im 
System Ag—Ni von 1,5 bis 96% Ni (4—98,5% Ag) erstreekende Misehungslucke dureh 
Cu-Zusatz bei etwa 42% Cu schliefit. Ni ist daher fiir die Praxis ais Legierungskom- 
ponento zu Ag auch bei Anwesenheit von Cu niclit geeignet. Das Raum-Schaubild 
Ag—Cu—Ni wird an Hand der Daten aus therm.-analyt. u. mikrograph. Unterss. 
nahezu maBstiiblich dargestellt u. besprochen. (Z. Metallkunde 25. 53—57. Marz 
1933.) G o ld b a c h .

J. H. Andrew und W. R. Maddocks, Das Oleichgeuńcht einiger nichtmetallischer 
Systeme. Teil II I . Das Gleichgewicht der Systeme M nSi03-Fe2Si0i und FeS-Fe.,SiOi . 
(II. vgl. C. 1932. II . 917.) Die Haltepunktsbestst. wurden an Schmelzen im Ton- 
tiegel mittels Pt-PtRh-Thermoelementen durchgefuhrt. Das System MnO • Si02- 
2 Pe0-Si02 zeigt vollige Mischbarkeit im fl. Zustand, beschrankte Mischbarkeit im 
festen Zustand. Das Eutektikum liegt bei etwa 1180° u. 60% 2 FeO ■ Si02. Aufder 
Seite des MnO ■ Si02 bilden sieh bis etwa 8 %  2 FeO • Si02 Mischkrystalle. Bei 90% 2 FeO • 
Si0 2 zeigt sich ein Schmelzpunktsmaximum, das in seiner Zus. dem Knebelit ent- 
sprechen diirfte. Zwisehen diesem u. dem 2 FeO • Si02 findet anseheinend Mischkrystall- 
bldg. statt. Das System FeS-2 FeO • Si02 zeigt ebenfalls vóllige Mischbarkeit im fl. 
Zustand, beschrankte Mischbarkeit im festen Zustand. Das Eutektikum liegt bei 
etwa 995° u. 53% 2 FeO • Si02. Die Misehkrystallbldg. auf Seiten des FeS geht bis 
etwa 1,5% 2 Fe0-Si02, auf Seiten des letzteren bis etwa 12% FeS. Weiterhin werden 
Angaben iiber die D. der untersuchten Materialien gegeben. (J. Iron Steel Inst. 126. 
351— 63. 1932. Univ. Sheffield, Royal techn. Coli. Glasgow.) W k n t r u p .

A. Lalande, Erstarmngspunkte bindrer Mischungen von Athylalkohol und Diathyl- 
ather. Nach der friiher (C. 1933. I. 2280; vgl. auch C. 1932. I I .  2783) beschriebenen 
Methode werden die Erstarmngspunkte von A.-A.-Mischungen bestimmt. Den tiefsten
F. yon 125,05° besitzt ein Gemisch mit 57,85 Gew.-% A. Eine bis zum F. stabile Mol.- 
Verb. existiert nicht. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 402—04. 6/2.1933.) L o re n z .

A. R. Ubbelohde, Beaktionszellen in Kełtenreaktionen. Wahrend bei niedrigen 
Drucken die Wahrscheinlichkeit eines ZusammenstoBes zweier Moll. prakt. unabhśingig 
von ihrer augenblicklichen Lago im Rk.-GefaB ist, wird bei hóherem Druck die Wahr- 
schemhehkeit des ZusammenstoBes entfernter Moll. kleiner, die naher Moll. gróBer. 
Es ist dann unmoglich, daB der Kettentrager mit Moll. aufierhalb einer Zelle des 
Radius 2 ( 6  D  t)lU (D =  Diffusionskoeff. des Gases, t =  Zeit nach Beginn der Kette) 
reagiert. Wenn 1/Y die Haufigkeit der StoBe, ). die mittlere freie Weglange, d die D. 
u. rj die Viscositat ist, dann ist D  =  1/3 1 c u. Y — )./c, wobei c die mittlere Geschwindig- 
keit ist. Nach r ZusammenstoBen irgendwelcher Art ist t =  r Y u. der Radius der 
Rk.-Zelle ist ). ( 8  r)‘/i, u. das Vol. (8 )’/> • 4 njr- ?.3 ■ r'U. Die Zahl der Moll. in der 
Zelle 7. d — 3 rjjc ist proportional r’A/d2, nimmt also rasch mit wachsender D. ab. —- 
Es ergibt sich: wenn Rk.-Prodd. oder Verunreinigungen den Trager desaktmeren, oder 
dieser eine Wahrscheinlichkeit spontaner Strahlung besitzt, dann nimmt die mittlere 
Kettenlange mit steigendem Druck ab. Die Zahl der pro Sek. gestarteten Rk.-Ketten 
wird mit steigendem Druck nicht geniigend steigen, um die Abnahme der Kettenlange 
zu kompensieren; die Geschwindigkeit solcher Rkk. wird mit steigendem Druck ab- 
nehmen. — Vf. vermutet, daB die obere Druekgrenze von Esplosionen ihre Erkliirung 
in solchen Umstanden finden diirfte. Es muB dann erwartet werden, daB durch energ. 
Ruhrung die mittlere Kettenlange vergroBert und die obere Grenze nach hoheren 
Drucken verschoben wird. (Naturę, London 131. 328. 4/3. 1933. Osford, Clarendon- 
Lab.) L o re n z .

H. I. Schumacher, t)ber einige Keltenreakłionen. (Vgl. C. 1930. n . 2480.) Zu- 
sammenfassende Diskussion iiber einige Kettenrkk., insbesondere die Rkk. zwisehen 
Cl2 u. O3 , N 20 5 u . 03, die therm. Bldg. u. Zers. von Phosgen u. Athylenjodid. (Chem. 
J. Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shumal fisitseheskoi 
Chimii] 2. 437—46. 1931. Princeton.) K le v e r .

N. N. Ssemenow, Gasexpb$ione.n und Theorie der Keltenreakłionen. Krit. Zu- 
sammenfassung iiber die Kinetik der Gasexplosionen u. dereń Beziehungen zur Ketten- 
theorie. (Vgl. hierzu C. 1931. I. 2430. 1932. II. 2783.) (Chem. J. Ser. W. J. physik.
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Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shumal fisitscheskoi Chimii] 2. 419—36.
1931. Leningrad.) K l e v e r .

V. Kondratjew, Flaminenspektrum und Meehanismus der Verbrennungsprozesse. 
(Vgl. C. 1930. II . 2995.) Die Diskussion des Meehanismus von Verbrennungsprozessen 
an Hand von bekanntenDaten fuhrte z u der Annahme, daB die in der Flamme spektro
skop. nachweisbaren Zwisęhenverbb., wie OH, SO, NH usw. nieht zufalliger Natur 
sind, sondern daB ibnen eine bestimmte wichtige Rolle im Rk.-Meehanismus zukommt. 
Die dureb diese Verbb. ausgestrahlte Energie ist gleichfalls fiir die Kinetik der Prozesse 
von groBter Bedeutung, so daB alle diejenigen Faktoren, die eine Verminderung der 
Strablung bedingen, wahrscheinlich auch eine Besehleunigung der Rk.-Geschwindig- 
keit hervorrufen miissen. (Chem. J. Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. W. Slnirnal fisitscheskoi Chimii] 2. 526—29.1931. Leningrad.) K le v e r .

F. F. Musgrave und C. N. Hinshelwood, Die Wechsdimrkung zwischen Kohlen- 
oxyd und Stickoxyd. Die Zers. des NO kann manometr, nieht verfolgt werden. Yff. 
untersuchen nun, ob man die Rk. 2 NO =  N 2 + 0 2 bei Anwesenheit von CO, das naeh
2  CO + 0 2 =  2 CO, reagieren wurde, messen kann, ob man also die CO-Oxydation 
ais Indicator fiir die NO-Zers. ver\venden kann. Es wird auch tatsaehlich bei 900° eine 
Druckanderung des Gasgemisehes festgestellt. Die Gesehwindigkeit der Rk. ist dem 
(Juadrat derNO-Konz. proportional u. unabhangig von dem CO-Druck. Andererseits 
wurde aber festgestellt, daB NO bei Anwesenheit von CO unter sonst gleiehen Vers.- 
Bedingungen stabil ist. Es ist deshalb nieht anzunehmen, daB die Rk. naeh dem an- 
gegebenen Schema verlauft. Dagegen konnte festgestellt werden, daB die Gescliwindig- 
keit der Rk. dem in dem Gasgemisch vorhandenen H 20-Partialdruck proportional ist. 
Es wird infolgedessen angenommen, daB folgende Rkk. vor sich gehen:

I. CO + H20 =  C02 + H , l i .  2 NO + 2 H 2 =  N2 + H20 
I. ist eine bei 900° rasch yerlaufcnde heterogene Rk., I I .  ist eine homogene Rk., mit 
dereń Geschwindigkeit die beobachtete Rk. durchaus zu yereinbaren ist. Rk. I I .  ist 
trimol. u. yerlauft wahrscheinlieh in den Stufen

1. 2 NO + H 2 =  N20 + H ,0 u. 2. 2 N20 =  N2 + O,
Die zuletzt angegebene Rk. verlauft bei 900° sehr rasch. Die Messungen wurden bei 
920° durchgefuhrt; sie sind ebenso wie der von den Vff. angegebene Rk.-Meehanismus 
mit den in der Literatur vorhandenen Angaben iiber die Rk. 2. zu yereinbaren. (J. chem. 
Soe. London 1933. 56-—59. Jan.) J u za .

James Curry und M. Polanyi, Ubcr die Realction zwischen Natriumdampf und 
Cyanhalogeniden. Die Rk. von Na-Dampf mit CN-Halogeniden (CNH1) wird mit einer 
Diffusionsmethode untersucht, die sich von der fruher beschriebenen (V. H a r t e l  u . 

POLANYI, C. 1931. I. 1876) etwas unterscheidet. Ais Tragergas dient Pentan. Es 
wird einerseits iiber das Na, andererseits zwischen die 2 Diisen, die eine Doppelduso 
bilden, geschickt. Dadurch wird die Diffusion des Na an die Wand der 2. u. die des 
CNH1 an die Wand der 1. Diise verhindert u. eine Wand-Rk. vollstandig yermieden, 
die bei einer einfachen Diise 20% betrug. —  Die Temp. wurde im Rk.-Raum zwischen 300 
u. 400°, im Na-Ofen zwischen 270 u. 360° entsprechend einem Na-Siittigungsdruck 
von 4 bis 100-10- 3  mm Hg variiert. Der CNHl-Druck lag etwa bei 0,1 mm, der Pentan- 
druck bei etwa 8  mm Hg. — Bei BrCN sowie bei C1CN war das Verhaltnis NaCN: NaHl 
zwischen 1: 50 u. 1: 150. In  beidenFallen trat bei der Rk. eineLuminescenz auf; wurde 
N 2 ais Tragergas yerwandt, so war die Lumineseenz bei beiden Rkk. etwa gleich, wah- 
rend sie mit Pentan ais Tragergas bei C1CN 20-mal schwiicher war ais bei BrCN. —

Die Rk. wird dureh folgende Gleichungen dargestellt: Na + C N H l^ ^ ^ j l  ̂  ̂  u.

111 + Na2— >-NaHl + Na. Letztere Rk. yerursaeht die Lumineseenz; bei Pentan ais 
Triigergas werden die Cl-Atome abgefangen, wiihrend die Br-Atome nieht reagieren, 
dadurch wird der EinfluB des Pentans auf die Lumineseenz erklart. Ein Rk.-Verlauf, 
bei dem NaHl aus NaCN u. H I entstehen wiirde, ist ausgeschlossen, da sonst das Ver- 
baltnis NaCl: NaCN ungunstiger sein miiBte ais das Verhaltnis NaBr: NaCN. — Dureh 
Steigerung der Temp. wird NaCN: NaHl kleiner, die Yers.-Genauigkeit reieht aber 
nieht zur Priifung der Theorie von v. H a r t e l  u . P o la n y i .  (Z. physik. Chem. Abt. B. 
20. 276—82. Marz 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. physikal. Chemie u. 
Elektrochemie.) GoLDFINGER.

R. Wiebe, V. L. Gaddy und Conrad Heins jr., Die Loslichkeit von Stickstoff in  
Wasser bei 50, 75 und 100° ton 25—1000 Almospharen. Die friiheren Messungen bei 
25° (C. 1932. I I .  2305) wurden vervollstandigt. Yff. erreichen das Gleichgewicht von
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bełden Seitcn (Hindurchperlen von Gas durch dic FI. u. hinterherige Analyse) mit 
guter Ubereinstimmung; Unsicherheit wenige %o- Fiir dio Anderung des Dampf- 
drucks mit dem Gesamtdruck wird korrigiert. Samtliche Isobaren zeigen ein (mit 
steigendem Druck starker ausgepragtes) Minimum der Lóslichkeit bei ca. 70°. Eiu 
solches, friiher oft abgestrittenes Minimum ist bei mehreren Gasen sieher vorhandcn. 
Eine Voraussage in bezug auf die Lóslichkeit bei liohen Drucken auf Grund der Werto 
fiir kleinero Drucke ist bislang nack keiner Theorie móglick. (J. Amer. chem. Soc. 55. 
947—53. Marz 1933. Washington, Bur. of Chem. and Soils.) W. A. R o t h .

R. Wiebe und T. H. Tremearne, Lóslichkeit von Stickstoff in flussigem Ammoniak 
bei 25° von 25—1000 Atmospharen. Vff. schiitteln Gas u. FI. in einem etwa l 1/., 1 fassenden 
Stahlzylinder bis zur Druckkonstanz. Analyse durch Ausfrieren des NH 3 u. gasometr. 
Best. des N,. Die Methode wird mit N, in W. gepriift. Die Lóslichkeit pro g Ammoniak 
ais Druckfuńktion steigt nicht Iinear, sondern mit steigendem Druck langsamer an. 
(Bei 25 at Gesamtdruck, wovon fast 10 auf NH 3 kommen, 2,22, bei 400 at 37,02, bei 
1000 at 54,83 ccm N» pro g NH3.) Bei 10 at Gesamtdruck wird kein N, gel. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 975—78. Marz 1933. Washington, Bureau of Chem. and Soils.) W. A. Ro.

TJ. Dehlinger, E. Osswald und H. Bumm, Uber die Umwandlung von Kobalt- 
einkrystallen. Angaben iiber die Ziiehtung von Co-EinkrystaUen. Eine Abbildung, in 
der dic róntgenograph. bestimmte Orientierung der hesagonalen Krystalle in stereo- 
graph. Projektion eingctragen ist, laBt erkennen, daB der Winkel, den die Stabachsc 
mit der ais Gleitebene betatigten Clctaederebene, die nach der Umwandlung hexagonale 
Basis wird, bildet, weitaus der kleinste von den mit den Oktaederebenen moglichen 
Winkeln ist. Es tritt dioselbe Orientierung auf, die schon an Tl-Einkrystallen beob- 
achtet wurde (D e h l in g e r ,  C. 1932. I. 3150). Beim Erhitzen der Krystalle auf 510 u. 
920° u. langsamem Abkiihlen blieb der Krystall vollkommen erhalten u. die Orientierung 
dieselbe wie vorher, das Róntgendiagramm zeigte indessen, daB eine Umwandlung 
tatsachlich eingetreten war. An einem senkrecht zur Stabachse aus dem Krystall 
herausgeschnittenen Pliittchen wurde die Einw. der, auBeren Form auf den Umwand- 
lungsverlauf nachgepriift. Es ergab sich, daB neben der Nachwrkg. einer friiheren 
Umwandlung nur die auBere Form des Krystalls aus den moglichen Gleit-ebenen die 
wirksame aussucht. Die Unterss. bewiesen, daB bei Abwesenheit von Storungen groBe 
Krystalle ais Ganzes, ohne Zerfall in einzelne Nadeln, sich umwandeln kónnen. Es 
wird eine Erkliirung dieses Prinzips gegeben. (Z. Jletallkunde 25. 62— 63. Marz 1933. 
Stuttgart, Rontgenlab. an d. Techn. Hoehsch.) G o ldbaC H .

W. G. Burgers, Rekrystallisation und Schenerfesligung in Aluminiumeinkry- 
slallen. Bei Al-Einkrystallen bilden sich die Keime fiir neue Krystallite in den ortlich 
gekriimmten Zonen der Gleitebenen; die Anzahl der sich bildenden Krystalliten waehst 
dabei mit der Steigerung der Krummung der órtlieh yerformten Zonen, also mit der 
Sclierspannung. Wenn der Gesamtbetrag der Scherung auf mehrere sich kreuzende 
Gleitebenen verteilt ist, wird die Krummung der órtlichen Verformungen weniger stark 
sein, ais wenn er sich nur auf eine einzige Flachę auswirkt; die Anzahl der sich bei der 
Rekrystallisation bildenden Krystalliten ist also im zweiten Falle groBer. Da sich bei 
der Dehnung von Al-Einkrystallen der Gleitwiderstand nur wenig andert, wenn die 
Gesamtgleitung auf mehreren Flachen verteilt wird, und die Kaltyerfestigung 
nur vom Gesamtbetrag der Gleitung abhangt, nimmt Vf. an, daB bei Al geringes Re- 
krystallisationsvermogen mit gesteigerter Verfestigung u. umgekehrt zusammenfallt. 
(Naturę, London 131. 326—27. 4/3. 1933. Eindhoven, Holland, Natuurkundig Labora
torium der N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken.) G o ldbaC H .

G. Tammann und K. L. Dreyer, Die Erliolung des elektrischen Widerstandes 
binarer Mischkrystalle des Kupfers, Silbers und Goldes von den Folgen der Kaltbearbeiiung. 
(Vgl. C. 1933. I. 1733.) Der durch Kaltverformung erhohte Widerstand von Cu, Ag 
u. Au wird durch mischkrystallbildende Zusatze entweder vergróBert oder verkleinert, 
der spezif. Widerstand dagegen stets vergroBert. Aber auch die drei Metalle Cu, Ag 
u. Au, die eine naturliche Gruppe des period. Systems bilden, beeinflussen sich gegen- 
seitig in ganz analoger Weise. Die atomare Erhóhung des spezif. Widerstandes ist in 
allen Faflen verhaltnismaBig gering. Die Erhohung des \Viderstandes durch Kalt- 
verformung wird durch Zusatz von Au zu Cu gesteigert, durch Zusatz von Au zu Ag 
u. durch Zusatz von Ag oder Cu zu Au jedoch yerkleinert. Auch Ni-Zusatz zu Cu 
wirkt verkleinernd. Beim spezif. Widerstand ist die Erhóhung um so groBer, je weiter 
das Zusatzmetall im period. System vom Grundmetall entfernt ist, die Erhóhung des 
Widerstands durch Kaltverformung ■nird domgegeniiber um so mehr gesteigert, je
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verschiedener die Gitter des Grund- u. Zusatzmetalls u. je groBer die Atoniradien 
der Zusatzmetalle sind. (Ann. Physik [5] 16. 657— 66. Marz 1933. Gottingen, Inst. 
f. physik. Chemie.) G o l d b a CH.

Cr. Tammann und G. Moritz, Ober die Erholung von der Kaltbearbeitung beim 
Eisen und Nickel. Dureh die Kaltbearbeitung wird bei Fe u. Ni der Temp.-Koeff. 
des elektr. Widerstandes verkleinert. Die Temp. fur die Erholung ist fur den elektr. 
Widerstand niedriger ais fur die Hartę. Dureh den Bearbeitungsgrad wird das Temp.- 
Intervall der Erholung des elektr. Widerstandes kaum merklich, das der Hartę nur 
wenig versehoben. Die bei der Kaltbearbeitung im Metali zuriickbleibende potentielle 
Energie entwickclt sich beim Fe im Temp.-Interyall des steilen Abfalls der Hartę, 
beim Ni in zwei Temp.-Gebioten, in dem des Verlustes des Magnetismus u. in dem 
des Abfalls der Hartę. Die Zunahme des elektr. Widerstands mit steigendem Be
arbeitungsgrad ist fur die Hartę bei geringen Bearbeitungsgraden ani starksten, fiir 
den Widerstand bei hohen. (Ann. Physik [5] 16. 667—79. Marz 1933. Gottingen, Inst. 
f. physik. Chemie.) GOLDBACH.

G. Tammann und V. Caglioti, Die Erholung des eleklrisclien Widerstandes und der 
Hartę binarerEismmiscKkry stalle von denFolgen der Kaltbearbeitung. Dureh Zusatzmetalle 
wird der Wendepunkt auf den Erholungskurven der Hartę, bei dem die Erholung fiir 
den Temp.-Anstieg um 1° am groBten ist, bei Fe zu hóheren Tempp. versehoben. Bei 
reinem Fe u. bei Zusatzen von Ni u. W  wird dieser Wendepunkt mit wachsendem Walz- 
grad um hóohstens 20° erniedrigt, bei Zusatzen von Co u. V um 50° bzw. 90°. — Bei 
den Erholungskurven des Widerstands treten meist zwei Wendepunkte auf, von denen 
der erste nahe der Temp. des Wendepunkts fur reines Fe liegt; die Temp. des zweiten 
entsprieht ungefahr der des Wendepunkts auf der Erholungskurve der Hiirte. Auch 
bei den Erholungskurven der Temp.-Koeff. des Widerstands finden sieh haufig zwei 
Wendepunkte. —  Die Zusatzelemente lassen sich naeh ihrem EinfluB auf die Erholung 
des Widerstandes von Fe dureh Kaltbearbeitung in zwei Gruppen teilen: A1-, Si-, V- 
u. Cr-Zusatze wirken dabei vergroBernd, Co-, Ni-, Mo- u. W-Zusatze verklemernd. 
Ebenso wirken diese Zusatze auf die Anderung der A a-Werte. Elemente, dereń Ord- 
nungszahlen kleiner sind ais die des Fe, vergroBern die Anderung des elektr. Wider
stands, die mit gróBeren Ordnungszahlen verkleinern sie. (Ann. Physik [5] 16. 680—84. 
Marz 1933. Gottingen, Inst. f. physik. Chemie.) G o ldbaC H .

A t. Atomstruktur. R adlochem ie. Photochem ie.
V. Rojansky, Ober ein relativistisches Teilchen mit einer q-Zahlladung. Es wird 

die Frage untersucht, ob die verschiedenen ąuantenmechan. Ausdriicke, die sich er- 
geben, wenn die Ladung gleieh einer q-Zahl gesetzt wird, eine ausreichende physikal. 
Bedeutung besitzen. (Physic. Rev. [2] 43. 207. 1/2. 1933. Schenectady, New York, 
Union Coli.) G. S ch m id t .

Hellmut Seyfarth, Elektronen- und Protonenspinmomente und dereń Orientierungs- 
moglichkeiten ais Folgerungen aus der guantendynamischen relativistisch-invarianien 
Differentialgleichunsj des Mehrkorperproblems. (Vgl. C. 1932. II. 2010.) (Ann. Physik 
[5] 16. 636— 46. 1/3. 1933. Danzig, T. H., Physikal. Inst.) L. E n g e l .

Carl Stórmer, Ober die Bahnen von Elektronen im axialsymmetrischen elektrischen 
und magnetischen Felde. (Ann. Physik [5] 16. 685—96. 1/3. 1933. Oslo.) L. E n g e l .

Milton S. Plesset, Das Diracsche Elektron in einfachen Feldern. Die stationiiren 
Lsgg. der relatmst. DiRAC-Gleichung werden fur verscliiedene Potentialfunktionen 
gesucht. Ist die Potentialenergie ein Polynom in x, in r oder in l/a;, so ist das Term- 
spektrum kontinuierlich. Dasselbe gilt auch fiir Polynome in 1 /r vom Grade lióher 
ais 1. Nur fiir Polynom 1 . Grades in 1/r ist das Spektrum diskontinuierlich. Die theoret. 
Bedeutung dieses Verh. u. der Unterschied gegeniiber der nichtrelativist. Behandlung 
des Problems wird diskutiert. (Physic. Rev. [2] 41. 278— 90. 1/8. 1932. Yale Univ. 
Sloane Phys. Lab.) B o r is  R o se n .

Luis Bru, Bestimmung der Molekularstruktur mittels der Elektronenbeugung. VI., 
V n . und V III. Mitt. Athylchlorid, Athylbroinid und Athyljodid. (V. vgl. C. 1933. I. 
S99.) Fur den Abstand Kohlenstoff—Halogen findet Vf. bei Athylchlorid 1,81 ±
0 ,0 S A, bei Athylbroinid 2 , 0 2  ± 0,07 A, was in guter tlbereinstimmung mit den von 
W iERL  (C. 1931. I. 2968) an CC14 u. CBr4 ermittelten Werten steht. Im  Athyljodid 
ist der Abstand C—J  2,32 4; 0,04 A. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 31. 115—21. Febr. 
1933. Madrid, Instituto Nacional de Fisica y Quimica.) W il l s t a e d t .

Lotte Posener, Zur Theorie des Elektronenmikroskops. Die Fragen naeh der Ver-
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groBerung u. der Existenz cines Brechungsindes fiir das magnet. Fcld werden unter- 
sucht. Es wird theoret. gezeigt, daB das magnet. Elektronenmikroskop auch Punkte, 
die nicht auf der Achse liegen, abzubilden vermag. (Z. Physik 80. 813— 18. 23/2. 
1933.) B r u c h e .

William D. Harkins, David M. Gans und Henry W. Newson, Atomzerfall durcli 
relativ langsame Neutronen. Auf einer photograph. Aufnahme ist ein Atomzerfall (N) 
festgehalten worden, der durch das Einfangen eines Neutrons mit einer Geschwindig- 
keit, die bisher noch nicht ais wirksam angereehnet wurde, hervorgerufen worden ist. 
Ais Neutronenąuelle wurde eine Mischung von Be in einem Ba Th-Salz benutzt. Bei 
diesem ZusammenstoB spielt der Massenverlust des Neutrons eine wesentliehe Bolle, 
da die kinet. Energie nahezu erhalten blieb. Die Massenabnabme wurde auf der Basis 
des Wertes von 1,0067 (0 16 =  16,000) fur das Neutron berechnet u. betragt fiir den 
vorliegenden ZerfallsprozeB 0,0015 Masseneinheiten =  1,4-10° e. V. Alle Neutronen, 
die fiir den Zerfall wirksam sind, besitzen Geschwindigkeiten, die gróBer sind ais 
1,9 ■ 10° e. V. Da das Neutron eine iiberschiissige M. in der GróBenordnung von 0,006 Ein- 
heiten besitzt, so sind wahrscheinlich keine Neutronen aus Be mit kleinerer Geschwin- 
digkeit vorhanden. (Physic. Rev. [2] 43- 208— 09. 1/2. 1933. Chicago, Univ.) G. Schm.

R. J. van de Graaff, K. T. Compton und L. C. van Atta, Die elektrosłatiscJie 
Erzeugung von Hoclisjpannung fiir  Kemuntersucliungen. Zur Erforschung von Kern- 
prozessen wird ein Generator mit sehr hoher Spannung benutzt. Das Prinzip der ex- 
perimentellen Anordnung bestand in der Entw. eines elektrostat. Hochspannungs- 
generators, der im wesentlichen aus einer Kugel, die auf einer isolierten Saule montiert 
war, bestand. Da die Kugel aufgeladen werden muBto u. da der AufladungsprozeB 
kontinuierlich erfolgen muBte, naherte sich der Ladungstrager der Kugel, trat in sio 
ein, u. nach Abgabe seiner Ladung auf die Innenwandung der Kugel kekrte er, parallel 
zu seinem ersten Wege, zuriick. Der Ladungstrager bestand aus einem Giirtel, der 
sicb iiber zwei Wellen drehte. Der Vorgang verlief folgendermaBcn: Der sich bewegendc 
Giirtel trug die Ladung zur Kugel. Fiir den Niedersehlag der Ladung auf den Giirtel 
war ein Kontakt vorhanden, in einem Gebiet niedrigen Potentials von der Kugel ent- 
fernt. Ein weiterer Kontakt war fiir die Fortbcwegmig dieser Ladung von dem Giirtel 
innerhalb der Kugel u. zur tlbertragung auf die Kugel vorhanden. Eine Verbesserung 
in der Anordnung bestand in der Hinzufiigung eines Induktionskontaktes, wodurch 
die Ladung mit entgegengesetztem Vorzeichen durch den Giirtel fortgefiihrt wurde.
4 Typen solcher Generatoren werden beschrieben. 3 arbeiten in Luft u. sind fiir 
80 000, 1,5-106 u. fiir 10-10° Volt entwickelt worden. Der 4. arbeitet im Hochrakuum. 
Fiir die Abgabe der elektr. Ladung auf den Giirtel wird die Methode der auBeren oder 
der Selbsterregung angewandt. Die obere Grenze der erreichbaren Spannung ist durch 
das Durchschlagsvermógen des isolierenden Mediums, welches die Kugel umgibt u. 
durch dereń GróBe festgelegt. Die Vorteile dieser Gleichspannungsmethode im Ver- 
gleich zu den Wechselspannungsmethoden zur Erregung hoher Spannungen werden 
besprochen. (Physic. Rev. [2] 43. 149—57. 1/2. 1933. Massachusetts Institut of Tech
nology.) G. Sc h m id t .

L. C. van Atta und R. J. van de Graaff, E in neuer Typ einer Hochspannungs- 
entladungsrohre. Vff. beschreiben Verss. mit einem Hochspannungsrohr, welches im 
wesentlichen aus einem Fiberzylinder besteht, der sich zwischen den Elektroden er- 
streckt u. wahrend des Betriebes bis zu einem Druck von 4-10- 6  mm Hg evakuiert 
wurde. Die Spannungsąuelle lieferte ein elektrostat. Giirtelgenerator. Ein Potential 
von 300 000 Volt lionnte auf eine Lange von 53 cm langs des Rohres aufrechterhalten 
werden. Trotz der Tatsache, daB die Spannung durch die Entladung begrenzt war, 
trat in keinem Falle ein Durchschlag auf. Die Verss. mit dem Hochspannungsrohr 
sprechen dafiir, daB die Entladung innerhalb des Rohres durch die Ionisation an den 
Elektronenoberflachen durch Ionen-, Elektronen- u. QuantenstóBe hervorgerufen 
worden ist. Der Durchschlagsmechanismus wird anschlieBend besprochen. Es wird 
eine Anordnung zur Verhinderung des Durchschlages vorgeschlagen. (Physic. Rev. 
[2] 43. 158— 59. 1/2. 1933. Massachusetts Institute of Technology.) G. Sc h m id t .

David H. Sloan, Hochspannungsvakuumrohr. Ein TESLA-Transformator (50 m 
Wellenlange) wird in einer evakuierten Metallkammer aufgestellt u. wird mit einem 
70 k-Watt-Róhrenoscillator betrieben. Das freie Hochspannungsende des Trans- 
formators tragt eine hohle, zylinderformige Elektrode zur Anhaufung der Ionen. Fiir 
die Erzeugung von hochgespannten Róntgenstrahlen wird eine Rontgenstrahlanode 
am freien Ende des Transformators benutzt in Verb. mit einem Gliihdraht u. einem
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Gitter, welches die Emission nur dann freigibt, wenn die Spannung an der Anodę in 
der Naho der Spitzenwerte ist. Absorptionskurven zeigten eine 600 000 V.-Strahlung 
bei 5-10~3 Amp. Emission an. (Physic. Rev. [2] 43. 213. 1/2. 1933. California, 
Uniy.) G. Sc h m id t .

B. Sparks und W. Pickering, Einige neue Koinzidenzmcssungen iiber die Hohen- 
straldung. Vff. entwickeln einen Róhrenkreis zur Aufnahme von Koinzidenzen von 2 
oder mehr GEIGER-Zahlern. Vorlaufige Verss. mit gasgefullten Zahlcrn bezwecken 
die Best. der Absorption der Hohenstrahlung durch die Sonne oder den Mond. (Phy
sic. Rev. [2] 43. 214. 1/2. 1933. California, Inst. of Technology.) G. S ch m id t .

R. M. Langer, Der Breiteneffekt an Sekundarelektronen, die durcli die Hóhen- 
strahlung erzeugt worden sind. Die Best. des Einflusses des erdmagnet. Feldes auf die 
Messungen der Hóhenstrahlungsintensitat ermóglicht die Priifung von 2 Problemem 
I. Die Elektronen bewegen sieli mit konstanter Krummung durch eine Atmosphare, 
dereń D. sich exponentiell mit der Hóhe yerandert. II . Die Elektronen bewegen sich 
durch eine einheitliche Atmosphare mit einer Krummung, die zunimmt bei Abnahme 
der Energie der Elektronen. Aus den Ergebnissen kann gefolgert werden, daB fiir 
geeignete Werte der auftretenden Parameter (Energicverlust liings des Weges usw.) 
kein Breiteneffekt von einer GroBe von 3% zu erwarten ist fiir Elektronen, die in 
der Erdatmosphare erzeugt worden sind. Dieser SchluB gilt fiir Messungen, die bis 
zu Hóhen von etwa- 6000 Meter ausgefiihrt wurden. (Physic. Rev. [2] 43- 215. 1/2. 
1933. California, Inst. of Technology.) G. S ch m id t .

Robert A. Millikan und H. Victor Neher, Die Sonne und die Hohenstrahlung. 
Neue Experimente mit MeBinstrumenten gesteigerter Empfindlichkeit sind in nied- 
rigen u. gróBeren Hóhen ausgefiihrt worden. Sie lassen keine Anzeichen eines 
direkten Sonneneinflusscs erkennen. Wenn solch ein EinfluB besteht, so erscheint er 
so gering im Vergleich zu indirekten Einfliissen durch Veranderungen der Wolken- 
decke, daB cr zu vernachlassigen ist. (Physic. Rcv. [2] 43. 211. 1/2. 1933. California, 
Inst. of Technology.) . G. S ch m id t .

Lucien J. B. La Coste, Lineal und Diagramm fur die Projektion reziproker Gitter. 
Ein schnell u. genau arbeitendes graph. Verf. fur die Umzeichnung von Rontgen- 
reflexen in rcziproke Gitterpunkte wird bcschrieben. (Rev. sci. Instruments [N. S.] 3. 
356— 64. Austin, Univ. of Texas.) S k a l ik s .

Maurice L. Huggins, Zwei Lineale fiir  die Analyse von Drehkrystallaufnahmcn. 
Zwei graph. Hilfsmittel werden beschrieben. Das erste ist ahnlich wie das von La 
Co st e  (vgl. vorst. Ref.), hat aber gewisse Vorziige. Das zweite dient zur raschen, 
direkten Ermittlung der Netzebenenabstande bei Aufnahmen auf Platten senkrecht zum 
Primarstrahl; die Genauigkeit ist hierbei nicht besonders groB. (Rev. sci. Instruments 
[N. S.] 4. 10— 13. Jan. 1933. Baltimore [Maryland], J o h n s  H o p k in s  Univ.) Sk a l .

Wesley M. Coates und David H. Sloan, Quecksilberionen hoher Geschwindigkc.it. 
Die Methode der stufenweisen Beschleunigung von Hg-Ionen, die den Teilchen Energien 
bis 1,25-106 e. V. gibt, ist weiter entwickelt worden, so daB Teilchen mit 2,85-106 e. V. 
Energie erhalten werden konnten. Der Widerstand u. die Kapazitat des Beschleu- 
nigungssystem ist wesentlich yermindert worden. Vorlaufige Verss. mit den zur Be
schleunigung der Hg-Ionen verwendeten Rohren haben ergeben, daB jedes łon, das 
auf eine Mo-Platte auftritt, daraus 7— 10 Sekundarelektronen mit Energien von 
wTeniger ais 30 V. erzeugt. AuBerdem ist festgestellt worden, daB ein betriichtlicher 
Teil der Ionen hoher Geschwindigkeit selbst an der Mo-Platte gestreut werden. (Phy
sic. Rev. [2] 43. 212— 13. 1 /2 . 1933. California, Univ.) G. S ch m id t .

H. Beutler, Eine neue Klasse von Absorptionsserien ais (jbergang von den optischen 
zu den Rdntgenspcktren. Bei der Unters. der Absorption von Rb-, Hg- u. Cd-Dampf 
im weiten Ultraviolett mit Vakuumspektrographen u. mit dem Helium-Kontinuum 
ais Lichtąuelle wurden Linien aufgefunden, die der Anregung eines inneren Elektrons 
bei unangeregtem Valenzelektron entsprechen. Dabei sind die Linien des Hg die zu 
Termen fiihren, die dicht oberhalb der Ionisierungsspannung liegen, auch bei geringen 
Drucken diffus, was durch Autoionisation gedeutet wird. Die hóheren Terme ergeben 
stets scharfe Linien. In  Emission treten die Linien nicht auf. Eine tJbereinstimmung 
zwischen den Anregungsenergien der starksten Absorptionslinien des Hg u. den im 
sclben Gebiet liegenden Ultraionisierungspotentialen des Hg (vgl. S m ith , C. 1932.
I. 184) ist nicht vorhanden. Einige Linien u. ilire Zuordnung werden angegeben, die 
ausfuhrliche Publikation wird angekundigt. (Naturwiss. 20." 673. 2/9. 1932. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. phys. Chemie.) B o r is  RoSEN.
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H. Beutler, Die Spektren und Bindungsfesligkeilen „innerer“ Eleklronen bei 
Molekiilen. Die Auffindung von opt. Linienserien, die inneren Elektronen angelioren 
(vgl. vorst. Ref.) liiBt yermuten, daB auch bei Moll. Bandensysteme gefunden werden 
kónnten, die einzelnen „inneren“ Elektronen zugehoren. Vf. weist darauf hin, daB 
wahrscheinlich solche Bandensysteme bereits bekannt sind (bei N2 mit der Konvergenz- 
stelle bei 18,6 Volt vgl. H op fie ld , C. 1931. I. 896 u. bei C02 mit der Konyergenz 
zu 18,6 Volt vgl. H e n n in g ,  C. 1932. II . 1593). Es ergibt sich so vielleicht die MogUch- 
keit, Aussagen iiber die Struktur der gemeinsamen Elektronenhiille von Moll. u. die 
Bindungsfestigkeit der inneren Elektronen zu machen. (Naturwiss. 20. 759. 7/10. 
1932.) L o re n z .

N. Rosen und Philip M. Morse, Uber die Schwingungen von mehratomigen Mole- 
kulen. Eine Losung der Wellengleichung fiir die Potentialfunktion V — 
B  tan h (x/d) — G scc h~ (x/d) wird angegeben. Diese Wellengleichung wird zur Be- 

rechnung der Schwingung des N-Atoms senkrecht zur Ebene der 3 H-Atome im NH3- 
Molekul benutzt. Es wird dabei angenommen, daB die entsprechende Potentialfunktion 
(mit 2 Minima in beiden Gleichgewichtslagen —  oberhalb u. unterhalb der Ebene der
3 H-Atome) aus 2 symm. angeordneten Potentialkurven des oberen Typus zusammen- 
gesetzt wird. Die Ubereinstimmung mit der Erfahrung ist am besten, wenn man fur 
den Abstand der beiden Gleichgewichtslagen 0,76 A, fur die Hohe des Potentialberges: 
zwischen ihnen H =  2050 cm- 1  annimmt. Das Tragheitsmoment um die Symmetrie- 
achse ware dann 4,41-10-10 g cm2 in guter Ubereinstimmung mit D e n n is o n  u . 

U h le n b e c k  (folg. Ref.). (Physic. Rev. [2] 42. 210— 17. 15/10. 1932. Massachusetts, 
Inst. of Technology.) " B o r is  R o se n .

David M. Dennison und G. E. Uhlenbeck, Das zweiminime Problem u-nd das 
Ammoniakmolekul. Die Bewegung eines Teilehens in einem Potentialfeld mit 2 Minima 
wird nach der Methode von W e n tz e l- K r a m e r s - B r i l lo u in  untersucht. Die ge- 
wonnene Formel fiir die Aufspaltung der Niveaus wird auf das Ammoniak-Molekiil 
angewandt. Es wird eine Potentialkurve angegeben, die den speziellen Bedingungen 
in NH 3 entspricht u. fiir diese wird eine genaue Losung angegeben. Der Abstand der 
beiden Minima ergibt sich zu 0,760-10”3 cm. Unter Benutzung von A — 2,80-10-40 
fur das Tragheitsmoment senkrecht zur Symmetrieachse ergibt sich das Tragheits
moment um die Symmetrieachse zuC — 4,42 -10-10, der Abstand H—II  zu 1,64-10~8 cm, 
Ar—H  zu 1,02-10- 8  cm. Die gute Ubereinstimmung mit den Resultaten von R o se n  

u. M o rse  (vorst. Ref.) die eine andere Potentialkurve benutzen, zeigt, daB die Auf
spaltung im wesentlichen nur von dem Teil der Potentialkurve abhangt, der zwischen 
den Minima liegt. (Physic. Rev. [2] 41. 313— 21. 1/8.1932. Univ. of Michigan.) Bo.Ros.

John T. Tate und W . Wallace Lozier, Dissoziation des Stickstoffs und des Kohlen- 
ozyds durch Eleictronenstofi. Ausfiihrliche Arbeit zu L o z ie r  (C. 1932.1. 495). Mit einer 
verbesserten Anordnung, die im wesentlichen der in C. 1931. II. 677 beschriebenen ahnlich 
war, wurde die kinet. Energie der beim ElektronenstoB in N 2 u. CO gebildeten Zerfalls- 
ionen bestimmt. Es wurde gemessen: 1. Die Energieyerteilung der gebildeten Ionen.
2. Die minimale Energie der Primarelektronen, die zur Bldg. eines Ions mit bestimmter 
Energie erforderlich ist. Durch Extrapolation zu 0 V konnte die dem entsprechenden 
ProzeB zugeordnete Dissoziationsenergie bestimmt werden. 3. Die relatiye Ausbeute an 
lonen bestimmter Energie in Abhangigkeit von der primaren Elektronenenergie. 
Resultate in N2: Minimale, zur Zerlegung N 2 + e — >- N+ + N erforderliehe Energie V.m 
betriigt 22,9 ±0,5 Volt. Hóhere Unstetigkciten in den gemessenen Kurven werden 
den Prozessen N 2 + e — y N2+ — >- N+ + N* bzw. N, + e — ->- N2++ — >- N+ .+.N+ 
zugesprochen, dio bei Vm =  33+ 1 bzw. Vm =  38 ± 2 V yorkommen kónnen. Aus 
Vm — 22,9 ± 0,5 fiir N 2 — >- N+ + N wird die Dissoziationsenergie des N» zu
8,4 + 0,5 V, die von N2+ zu >  7,1 ± 0,5 V bestimmt. Bei dem ProzeB N 2 — N+ + N. 
liegen die Geschwindigkeiten der Ionen zwischen 2 u. 7 V, die wirksame primiire Elek
tronenenergie betragt also 27 bis 37 V (da beide Ionen mit gleicher Geschwindigkeit 
auseinanderflieggn). Entspreehend ist fiir N 2 — y  N+ + N* die Geschwindigkeit 
zwischen 1 u. 2 V, der wirksame Bereich zwischen 35 u. 37 Yolt. Fiir N 2  — >- N+. + N+ 
gilt entspreehend 4— 8  V u. 46— 54 Volt. N* entspricht ca. 10 V Anregungsenergie. 
Die Breite des wirksamen Elektronengeschwindigkeitsgebietes u. die Ionengeschwindig- 
keiten werden durch die Form der Potentialkurven gedeutet. Die in C. 1932. I. 495 
aufgestellte Behauptung, daB bei hoheren Elektronengeschwindigkeiten die Zahl der 
K+-Ionen die Zahl der N2+-Ionen iibertrifft, wird zuriiekgenommen u. auf Apparatur- 
fchler zuriickgefuhrt. Negative Ionen ^-urden nur spurenweise gefunden u. riihren
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vielleicht von Verunreinigungen her (H2 0). Resultate in CO: Der ProzeB CO+ — >- 
C+ + O erfordort minimal 20,5 ±  0,5 Volt. Die Dissoziationsenergie von CO betragt
9.3 rb 0,5 V., die yon CO+ ist = 5  6,4 ± 0,5 V. Die Gesehwindigkeit der Zerfallsionen 
liegt zwischen 1— 4 Volt. Bei Elektronengeschwindigkeiten vou 10— 14 Y  werden 
negatiye lonen gebildet, die dem ProzeB CO + e — >- CO~ — >- C + 0~ zugesehrieben 
werden. Die Gesehwindigkeit dieser lonen betragt 0—-1 Volt. Die Ausbeute hat ein 
steiles Maximum bei 11,4 ±  0,3 Volt. Oberhalb 22,5 V entstehen negatiye lonen mit 
Gesehwindigkeit 0—-2 V, die ais Folgę des Prozesses CO — >• C+ + 0“ gedeutet 
werden. (Physic. Rey. [2] 39. 254— 69. 1932. Minnesota, Uniy.) B o r is  R o se n .

Arun K. Dutta, Das Absorptionsspektrum von Stickoxydul und die Dissoziatkms- 
wdrme von Stickstoff. Das kontinuierllche Absorptionsspektrum des N20 wurde im 
Ultrayiolett in 100 cm Schichtdicke mit einem Quarzspektrographen kleiner Dispersion 
bei yerschiedenen Drucken aufgenommen u. mikrophotometr. untersucht. Bei jedem 
benutzten Druok f1/.,, 1 / 2 u. 1 at) wurde die langwellige Grenze zu 2750 A (104,0 kcal) 
festgestellt. Die Absorption steigt von dort aus bis zur Grenze des Quarzultraviolett 
an. Die Absorption wird dem ProzeB N20 Ą-hv — NO + N zugesehrieben. Aus der 
gefundenen Grenze u. den bekannten thermochem. Daten wird die Dissoziation von 
Ń 2 z u  Ds-> — 8,7 V. berechnet. Alle bisher fiir Z>x2 angegebenen Werte werden zu- 
sammengestellt u. krit. yergliehen. Der yom Vf. ermittelte Wert steht in guter t)ber- 
einstimmung mit dem yon T a te  u . L o z ie r  (yorst. Ref.) angegebenen Wert D$? —
8.4 ±  0,5 V. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 138. 84— 91. 1/10.1932. Allahabad
Uniy., India.) “ .. B o r is  R o s e n .

Ebbe Rasmussen, tJber das Bogenspektrum der Badiumemdnation. Vf. vervoll- 
standigt die Analyse des Bogenspektrums der RaEm (vgl. C. 1930. II. 1037). — Dureh 
Verwendung von sehr sauberen Elektroden aus yakuumgeschmolzenem elektrolyt. 
hergestelltem Eisen u. GeiBlerrohren aus Pyrexglas gelang es, die Okklusion der Em 
so weit zu yermeiden, daB die Expositionszeit auf 6 — 8  Stdn. erhoht werden konnte. 
Abgesehen von der gesteigerten Intensitat des Spektrums wurden dadurch noch viele 
neue Linien gefunden. Die meisten Linien wurden auf 0,5 A genau, die stśirkeren u. 
mehr interessierenden auf 0 , 2  A ausgemessen. —  In  einer Tabelle sind alle bisher ge- 
fundenen 172 Linien zwischen 1 0  161,45 u. 3316,14 A u. die entsprechenden Kombi- 
nationen zusammengestellt. Die neuen Kombinationen bestatigen in allen Fallen die 
friiher mitgeteilte Analyse. Eine yollstandige Termtabelle enthalt 105 Termwerte mit 
ihren effektiyen Quantenzahlen, die inneren Quantenzahlen u. die noch nieht ganz 
sichergestellten quantentheoret. Termsymbole. 2 Figuren yeransehauliehen den Verlauf 
der effektiyen Quantenzahlen der d-, s- u. /-Terme. Die in friiheren Arbeiten uber die 
Spektren von Ar, Kr u. X (C. 1932.1. 2547. I I .  1416) aufgestellte Behauptung, daB sich 
die UnregelmiiBigkeiten in den rf-Termfolgen dieser Spektren mit wachsender Atom- 
nummer gegen kleinero Laufzahlen yersehieben, wird bestiitigt gefunden. (Z. Physik 80. 
726—34. 23/2. 1933. Kopenhagen, Inst. f. theoret. Physik d. Univ..) P a t a t .

A. S. Rao, Das ersłe Funkenspektrum des Arsens. In  Fortsetzung der C. 1932.
I I . 3520 referierten Arbeiten wurde das in einem Entladungsrohr angeregte As II- 
Spektrum im Sichtbaren u. nahen Ultrarot photographiert. Die Triplett-Terme
5 p 3D, 5 p 3P, 4 d 3F, 4 d 3P  konnten identifiziert werden. Mehrere Linien der Kom- 
bination 4 d 3D  —  4 f 3F , 4 d 3D — 4 f 3D , 4 d 3F  — 4 f  3G wurden festgestellt. Die 
Hyperfeinstrukturanalyse bestatigte den yon TOLANSKY (C. 1933. I. 14) angegebenen 
Wert i =  3li, obwohl die Aufspaltungsbilder mit seinen nieht immer ubereinstimmten 
(ygl. C. 1933. I. 2218). (Current Sei. 1. 42—43. Aug. 1932. Kodaikanal, Solar Phys. 
Obsery.) B o r is  R o se n .

J. B. Green und R. A. Loring, Zeemaneffekt in  Pb I I I .  (Vgl. C. 1933. I. 1582.) 
ZEEMAN-Effekt in Pb I I I  wurde in Feldern bis 40 000 Gauss mit einem 6,5 m-Konkav- 
gitter untersucht. In  der der (j/,;')-Kopplung entsprechenden 6  s 6  p-Konfiguration 
wurden Abweichungen von dem PAULischen j-Summensatz beobachtet, die dureh 
Stórung seitens 6 p-- oder 6 5 6 rf-Konfigurationen gedeutet werden. (Physic. Rey. 

[2] 41. 389. 1/8. 1932. Ohio State Univ.) B o r is  R o se n .

Ramart-Lucas, Beziehungen zwischen dem Absorptionsspektrum und der Struktur 
der organischen Molekule. Zusammenfassender Vortrag (vgl. C. 1932. II . 3872 u. fruher) 
mit ansehlieBender Diskussion. (Inst. int. Chim. Solvay, Conseil Chim. 4. 239 
bis 291. 1931.) O s te r t a g .

J. S. Petrus Blumberger, Der Azochromophor. IV. (III. ygl. C. 1931. I. 3334.) 
Yf. untersucht, inwiefem die bei der Kombination yon zwei Azogruppen auftretenden
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Farbvertiefungen in Einklang mit der friiher entwickelteń Theorie zu bringen sind. 
Es wurde gefunden, daB neben einer immer auftretenden Farbyertiefung infolge kon- 
jugierter Kombination zweier Chromophoren, der Unterseliied zwischen o-Oxyazo- 
farbstoffen u. den drei anderen Arten von Azofarbstoffen deutlich hervortrat; am 
kraftigsten wirkt die konjugierte Kuppelung von zwei Azogruppen in der Gruppe 
der primaren Disazofarbstoffe bei den o-Oxyazoderivv. Bei den primaren Disazo- 
farbstoffen (Azogruppe in p-Stellung) muB eine Fortsetzung der Polaritat durch das 
ganze Chromophorsystem angenommen werden, weil eine unabhangige Wrkg. immer 
zu grauen u. braunen Farbstoffen fiihren wiirde. In Zusammenfassung ergibt sich, 
daB beim Studium der Substitutionserscheinungen in der Chemie der Azofarbstoffe 
die Theorie der abwechselnd induzierten Polaritat zusammen mit der Annahme, daB 
die Polaritat der Azogruppe fiir die selektiye Absorption zwischen 400 u. 800 m/t 
verantwortlieh zu machen ist, eine sehr brauchbare Grundlage bildet. (Chem. Weekbl. 
29- 454—64. 1932. Delft, Ned. Verf.- en Chemie. Fabriek.) K u n o  W o l f .

H. Kopper und A. Pongratz, Studien zum Ramaneffekt. 24. Das Ramanspektrum 
organischer Substanzen (Molekule mit kumulierter Doppelbindung). (23. vgl. C. 1933. 
I. 1743.) Es werden die Ramanspektren mitgeteilt von: Allen, Athyl1,3-Dimethyl- 
allen, von Mełhyl-, Atliyl-, Isopropylisocyanai, sowie von 2,3-Dibrompropylen, Tri- 
bromhydrin u. Vinylathylcarbinól. Das Schwingungsspektrum des Allens entspricht 
genau der aus dem iiblichen Strukturbild (symrn., lineares Mol. mit C—C-Bindung) 
folgenden Erwartung, in allen Allenverbb. tritt eine Aufspaltung der Hauptfreąuenz 
A v =  1074 cm- 1  auf. Fiir die Isocyanatgruppe charakterist. ist eine Freąuenz 
1420 cm-1, da diese wegen ihrer Intensitat nur ais Freąuenz co2 mit nahe symmetr. 
Schwingungsform aufgefaBt werden kann, so ergibt sich das schwerverstandliche 
Resultat, daB in der Gruppe N—C—O Federkrafte wirken, wie sie sonst nur bei Drei- 
fachbindung (CN im Nitril, CO im Kohlenoxyd) auftreten. (Mh. Chem. 62. 78— 89. 
Febr. 1933.) D a d ie u .

George Collins, Die Ramanspektren einer Reihe von Oclanolen. Die Ramanspektren 
von 19 isomeren Oetanolen u. von 2-Athylheptanol-l, Octan u. Heptan werden mit 
Hg-Erregung aufgenommen. Die Spektren bestehen im allgemeinen aus 7— 10 Linien, 
dereń Lage u. Intensitat in den einzelnen Isomeren betrachtlich schwanken. Der 
Vergleich der Ramanspektren u. der Mol.-Struktur gestattet die Zuordnung der 
meisten Linien zu bestimmten Bindungen u. Mol.-Bewegungen. Der OH-Gruppe ent- 
spreehen Linien im Gebiet zwischen 800— 1000, der C-C-Bindung solche bei 1000—1200 
u. der Methylgruppe Linien bei etwa 1300 cm-1. Die starkę Freąuenz bei 1440 cm- 1  

wird, wie liblich, der CH,-Transversalschwingung zugeordnet. (Physic. Rev. [2] 40. 
829—34. 1932. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ.) D a d ie u .

E. W. Schpolski, Photochemische Kettenreaktionen in Losungen. Es werden zwei 
typ. Beispiele von Rkk. in Lsgg. (K„C20,, + J 2 — >- 2 C02 + 2 K J  u. die Autoxydation 
von Na2S03, bzw. die induzierte Oxydation von Alkoholen bei der photochem. Oxy- 
dation von Na;S03), die aller Wahrscheinlichkeit nach Kettencharakter besitzen, be- 
sprochen, eine ausfuhrliche Analyse der EDERschen Rk. durchgefuhrt u. gezeigt, daB 
auch letztere ais Kettenrk. aufzufassen ist. In  einer yollkommen reinen „aktinometr.“ 
EpERschen Lsg. in Ggw. von O u. der nicht faBbaren Inhibitoren, welche gemeinsam 
mit dem O die Induktionsperiodc bedingen, erscheint folgende Entw. der Kette ais 
wahrscheinlieh: 1. Der Anfang der Kette wird durch einen ProzeB im HgCl2-Mol. u. 
nicht in den HgCl4— - u. Hg++-Ionen durch irgendeine Energie hervorgerufen. Durch 
die Bestrahlung entstehen dabei freie Cl-Atome. Es ist anzunehmen, daB in dem gel. 
HgCl2 analoge Prozesse wie bei der opt. Dissoziation der gasfórmigen HgCL yor sich 
gehen. 2. Die weiteren Stadien der Rk. entwickeln sich analog der Rk. von J  oder Br 
mit K 2C,04, d.h. a) (C204)— + Cl — y (0,0*)- + Cl~, b) HgCl2 + (C204)- — > HgCl + 
2 CO., + Cl-. 3. Durch die Rk.-Warme der letzteren Rk. kann dann eines der sich 
bildenden Moll. z. B. HgCl angeregt werden. Beim ZusammenstoB eines solchen an- 
geregten Mol. mit HgCl2 wird dann leicht ein neues Cl-Atom frei u. die Kette kann 
sich nach vorstehendem Schema von neuem entwickeln. Durch die Einw. eines der 
zahlreichen Inhibitoren kann dann die Kette unterbroehen werden. (Chem. J. Ser. W. 
J. physik. Chem. [russ.: Chimitseheski Shumal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 2. 
468—85. 1931. Moskau.) K le v e r .

M. Reggiani, Untersuchungen iiber die Reduktion des Kohlensdureanhydrids auf 
photochemischem Wege. Vf. yersucht CO, in wss. Lsgg. von Farbstoffen (ais Sensi- 
bilisatoren) in Ggw. leicht osydierbarer Stoffe (ais Depolarisatoren) in Sonnenlicht
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u. kunstHcłiem Licht zu reduzieren. Auch dic Verss. von R a jv a n s h i  u . D h a r  (C. 1932. 
I. 3388) werden wiederholt. Ferner wird die photochem. Red. von Oallussaure, Pyro- 
gallol u. Gallocyanin yersucht. In keinem Falle sind Red.-Prodd. wie Formaldehyd, 
Anieisensaure oder CO, nachweisbar. (Helv. chim. Acta 15. 1383—90. 1932. Ziirich, 
T. H., Physikal.-ehem. Lab.) R. K. M u l l e r .

Hans Freytag, Einwirkung ultravioletter Strahlen auf Pyridin. I I . Mitt. JReaklionen 
des Photopyridins mit Naphthylamin- und Aminonaphtholsulfosauren uiid mit Laugen. 
(I. vgl. C. 1932. I I .  2996.) Vf. berichtet iiber die Ergebnisse der Verss. iiber die Einw. 
von primaren, aromat. Aminen auf Photopyridin. Die Photopyridinfarbstoffbldg. er- 
folgt in der wss. Lsg. sofort, in alkoh. Lsg. erst allmahlich nach Herausnahme des Photo- 
pyridinpapiers. Die Farbstoffe, die mit Photopyridin gebildet werden, zeigen bei den 
vom a-Naphthylamin abstammenden Sulfosauren eine braune Grundfarbe, bei den 
vom ^-Naphthylamin abgeleiteten Sulfosauren eine rote Grundfarbe. Die verschiedene 
Farbung der einzelnen Photopyridinfarbstoffe, die im Tageslicht u. im filtrierten Ultra- 
yiolett beobachtet wird, ermóglicht einen qualitativen Nachweis der Naphthylamin- 
u. Aminonaphtholsulfosauren; nur 2-Naphthylamin-7-sulfosaure bildet mit dem Photo
pyridin keinen Farbstoff. Bei Verdiinnungen von 1: 10 000 u. mehr gelingt bei den 
Sulfosauren noch der Nachweis der Ggw. eines primaren, aromat. Amins. — Durch 
NaOH, KOH u. Ca(OH ) 2 wird Photopyridinpapier voriibergehend violett bei purpur- 
violetter Fluorescenz im filtrierten Ultraviolett gefarbt; die Farbung wird durch Sauren 
aufgehoben u. wird durch Na2C03, Na-Borat, Dinatriumphosphat u. NH 3 nicht gegeben. 
Die Violettfarbung ist bei NaOH noch in einer Verdiinnung von etwa 1: 30 000 fest- 
zustellen. (J. prakt. Chem. [N. F.] 136. 193—201. 3/3. 1933. Briinn, Deutsche T. H., 
Inst. fiir Botanik, Warenkunde, techn. Mikroskopie u. Mykologie.) L o re n z .

Denyse Sachs, Mełhoden zur Messung ultravioleiter Strąhlung. I. Photochemische 
Bildung von Molybdanblau. Im  Licht u. bei Ggw. eines schwachen Red.-Mittels wird 
Na-Molybdat in saurer Lsg. zu Molybdanblau reduziert. Die Bldg. dieser Substanz 
liefert ein bequemes Mittel, um quantitativ die Intensitat ultravioletter Strahlen zu 
bestimmen. Vf. untersucht die gunstigsten Bcdingungen fiir das Entstehen von 
Molybdanblau; die geeignetsten Red.-Mittel sind Ameisensaure u. Formaldehyd in saurer 
Lsg. (J. Chim. physiąue 29. 474—78. 25/11. 1932.) P. L. G u n th e r .

R. Suhrmann, Ursachen fiir das Auflreten des selekliven lichteleklrischen Effektes. 
(Vgl. C. 1931- II .  2426.) Fiir das Auftretcn eines selektiven Maximums, verbunden 
mit einem Polarisationseffekt, ist es erforderlich, daC die Schichtdicke des aufgebrachten 
Alkahmetalls gróBer ais monomolekular ist u. das feinverteilte Alkalimetall durch 
eine Substanz, die das Metali zu binden yermag, von einer leitenden Unterlage 
getrennt ist. Die Schichtdicke der Zwischenschieht muB so klein sein, daB sie den 
Elektronendurchtritt nicht hindert. Fiir den mit dem Auftreten des selektiven Maxi- 
mums verbundenen Polarisationseffekt wird eine Erkliirung gegeben. (Z. wiss. Photogr., 
Photophysik, Photochem. 30- 161—71. 1931.) F r ie s e r .

R. Suhrmann und A. Schallamach, Uber das Zustandekommen des speklralen 
sdektiven Photoeffektes an diinnen Alkalimetallhaulen. An einer unsichtbaren Kalihaut 
auf einem von adsorbierten Gasresten freien, durch Verdampfen im Hochvakuum her- 
gestellten Silberspiegel laBt sich bei einer groBer ais monoatomaren Bedeckung ein bei 
343 m/i gelegenes selektiyes Maximum von 1,3-10~ 2 Coulomb/cal nachweisen. Ais 
trennende Zwischenschieht fiir die das selektive Maximum heryorrufenden fein ver- 
teilten KaKumatome kann auch die unmittelbar am Silberspiegel sitzende polarisierte 
Kaliumatomsehicht dienen. Bei einer kleiner ais monoatomaren Bedeckung kann man 
nur einen Sattel an der gleichen Stelle beobaehten, an der die Reflexionskurve des Silbers 
ein Minimum besitzt. Bei dieser Bedeckung erfolgt die Elektronenauslósung im Trager- 
metall u. die Alkaliatome setzen in diesem Fali hauptsachlich nur die Austrittsarbeit 
der Metalloberflache herab. (Z. Physik 79- 153—60. 14/11. 1932.) F r ie s e r .

Richard Schmid, Lichtelektrische Emission im Magnelfeld. Vf. untersucht die 
Beeinflussung der lichtelektr. Emission einer K-Photozelle u. einer offenen bei Atmo- 
spharendruck arbeitenden Zn-Zelle durch ein dem elektr. paralleles Magnetfeld. Bei 
der Zn-Zelle war die yerwendete elektr. Feldstarke zwar yiel zu klein, um StoBionisation 
zu yerursachcn, aber groB gegen die zur Uberwindung der Austrittsarbeit nótige Feld
starke. Das Magnetfeld bewirkte unabhangig von seiner Polung eine Erhohung der 
Emission, dereń GroBe aber nicht nur von der Photostromstarke u. der magnet. Feld
starke, sondern auch von der Yorbehandlung der Elektroden abhangt. Die Annahme
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einer Verringerung des Austrittspotentials durcli das Magnetfeld kónnte die Vers.- 
Ergebnisse erklaren. (Ann. Physik [5] 16. 647—56. 1/3. 1933. Miinehen, T. H., Elektro- 
teelin. Inst., Elektrophysikal. Lab.) L. E n g e l .

G. Bethe, Ober die chemischen und pliysikalischen Bedingungen der lichłeleklrisch 
wirksamen Wasserstoffbeladung des Platins und Palladiums. Beschreibung von Vers.- 
Reihen iiber die liehtelektr. Wirksamkeit von wasserstoffbeladenen Pt- u. Pd-Ober- 
fliichen. Die Verss. zeigen, daB reiner molekularer Wasserstoff k e i n e Steigerung 
des Photoeffektes gegeniiber den unbeladenen Metallen hervorruft. Der dazu erforder- 
liche Reinlieitsgrad des H 2 wird nur erreicht bei Hindurchleitung dureh eine fl. K-Na- 
Legierung, oder wenn der H 2 crst nach Diffusion durch das Metali zu der untersuehten 
Oberflaehe gelangt. Andererseits ruft dieser besonders reine H 2 dann eine liehtelektr. 
Empfindliehkeitserhóhung hervor, wenn das Metali einer Glimmentladung in H , aus- 
gesetzt wird, wodurch eine Beladung mit atomarem Wasserstoff erzielt wird. Daraus 
wird gesehlossen, dafi die Wirksamkeit des nicht extrem reinen H 2 auf eine katalyt. 
Wrkg. von beigemisohtem Sauerstoff u. eine dadurch heryorgerufene tJberfiihrung 
in atomaren Wasserstoff zuriickzufiihren ist. (Z. Physik 80- 701—25. 23/2. 1933. Greifs- 
wald, Univ., Phys. Inst.) E t z r o d t .

Norris E. Bradbury, Photostrome in Gasen zwischen parallelen Platłen ais Funktion 
der Potentialdiff&renz. Vf. miBt die Abhangigkeit des Pliotostromes zwischen
2 parallelen Zn-Platten, dereń eine mit einer Quarz- Quecksilberbogenlampe beleuchtet 
wird, von der angelegten Spannun* in H 2 u. N» bei verschiedenen Drucken. Es wurde 
die THOMSONsche Gleichung bestatigt. Die LANGMUiRsehe Gleichung (C. 1932.1. 496.) 
ist nur auf kleine Drucke anwendbar (in H 2 bis 1 mm Hg) u. Mefert einen befriedigenden 
Wert fiir die mittlere freie Weglange des Elektrons. (Physic. Rev. [2] 40. 980— 87. 
1932. California. Univ., Physical Lab.) Ł. E n g e l .

Lloyd A. Young und Norris E. Bradbury, Photoelektrische Strome in Gasen 
zwischen ■parallelen Plattenelektroden. Der Durchgang von Photoelektronen dureh ein 
Gas wird fiir den Spezialfall paralleler Plattenelektroden auBerlialb des Gebietes der 
StoBionisation theoret. untersucht bzgl. seiner Abhangigkeit von Natur u. Druck des 
Gases, sowie von der beschleunigenden Feldstarke. Mit Hilfe einer Mittelung iiber 
samtliche Streurichtungen, die sich beim elast. ZusammenstoB der Elektronen mit den 
Gasmolekiilen ergeben, wird ein Ausdruck abgeleitet fiir das Verhaltnis des bei einem 
bestimmten Gasdruek beobachteten Stromes zum Siittigungsstrom bei Hochvakuum. 
Dieses Yerhaltnis steigt mit der Wurzel aus der Eeldstarke. Die Theorie zeigt gute 
t)bereinstimmung mit friiheren Messungen von B r a d b u r y  (vorst. Ref.) u. gestattet 
die Berechnung des Wirkungsąuerschnittes. (Physic. Rev. [2] 43. 34— 37. 1/1. 1933. 
Massachusetts, Inst. f. Technol.) E t z r o d t .

Norris E. Bradbury und Lloyd A. Young, Der Durchgang von Photoelektronen 
durch GUmmer. Das von Y o u n g  u . B r a d b u r y  (vgl. vorst. Ref.) gefundene Quadrat- 
mirzelgesetz der Strom-Spamiungsabh 'mgigkeit fiir den Durchgang von Photoelektronen 
durch Gase wird auf feste Stoffe angewandt u. an Glimmer experimentell bestatigt. 
Die Yers.-Anordnung ist dabei so, daB das auslosende Licht von oben durch eine gleich- 
zeitig ais Anodę dienende W.-Schicht u. durch die Glimmerschicht zur Zinkkathode 
gelangt. Wegen der Lcitfahigkeit von Glimmer ergibt sich der Photostrom ais Differenz 
der Strome mit u. ohne Belichtung. (Physic. Rev. [2] 43. 84— 85. 1/1. 1933. Massachus- 
setts. Inst. f. Technol.) E t z r o d t .

Hans Muller, Der Kerreffekt und das molekulare Feld in  Rochellesalz. Messungen 
des Kerreffckts an Rochellesalz zwischen — 20“ u. +25° ergaben fiir Felder uber 
200 V/cm eine lineare Beziehung zwischen der Anderung der Doppelbrechung u. der 
elektr. Eeldstarke in einer krystallograph. Richtung, obwohl Umpolen des Feldes den 
Effekt nicht umkehrt. An Hand der Beobachtungsdaten schatzt Vf. das molekulare 
Feld zu 4—8-106 V/cm u. die „wahre“ Kerrkonstante zu 1—2- 10“u  ccm/Erg, wobei 
bcide GróBen temperaturabhiingig sind. Das molekulare Feld entspricht einer durch- 
schnittlichen Entfernung der Dipole voneinander von 4 A, wahrend die durchschnitt- 
liche Entfernung der W.-Moll. im Krystall 4,04 A ist. (Physic. Rev. [2] 40. 1051— 52.
1932. Massachusetts, Inst. of Technology.) L. E n g e l .

Herbert Trotter jr., Die Temperaturabhdngigkeit der elektrooptischen Kerrkonstante 
von hitrobenzól in  der JSalie eines Umwandlungspunktes (9,6°). Ebenso wie viele andere 
Materialkonstanten zeigt auch die KERR-Konstante des Nitrobenzols eine Unstetig- 
keit bei 9,6°. (Physic. Rev. [2] 40. 1052. 1932. Univ. of Yirginia.) L. E n g e l .
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A,. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
Albert W. Hull und E. E. Burger, Das Verschwinden von Gas in Entladungs- 

rohren. Vff. untersuchen eino Entladung zwischen gut entgasten Metallzylindern in 
Edelgasen u. einer Spannung von 1000 Volt. Zuerst verschwindet das Gas schnell, 
dann langsamer u. schlieBlich erreicht die absorbierte Gasmenge einen Sattigungswert. 
Dureh Ausheizen der Elektroden wurde fast das ganze Gas wieder abgegeben u. die 
Anfangsgeschwindigkeit der Gasabsorption wieder erreicht. Wenn die beiden Zylinder 
einzeln erhitzt wurden, zeigte sich, daB auch die Anodę, auf die Materiał aufgcstiiubt 
worden war, Gas abgab, im allgemeinen sogar mehr ais die Kathode. Daraus schlieflen 
Yff., dafi das Gas sowohl dureh Eindringen in die Kathode ais auch dureh Adsorption 
am zerstiiubten Nd. verschwinde. (Physic. Rev. [2] 40. 1044. 193'2. Schenectady, 
N. Y., General Electric Co.) L. E n g e l .

Le Roy L. Barnes, Die Emission positiver Ionen von erhitzłen Metallen. (Vgl. 
C. 1933. I. 739). Vf. erhitzt Drahte im Massenspektrograplien bis knapp unter den F. 
Fe u. N i gab Fe+ u. Ni+ ab, wahrend Pt, U u. Th keine positiven Ionen abgab. 7Vi 
u. Nb gaben Ionen ab. (Physic. Rev [21 40.1044— 45. 1932. Corncll Univ.) L. E n g e l .

C. Benedicks und G. Śiljeholm, t)ber die Umkehrung des Jouleeffehts. Vff. weisen 
auf die Moglichkeit hin, daB zu dem bekannten Effekt der Erzeugung JoULEScher 
Warnie in einem Leiterstuek die Umkehrung gefunden werden konnte: das Auftreten 
einer Potentialdifferenz an den Enden des Leiters, falls man dessen Temp. andert. 
Eine erste Bestatigung glauben sie in dem Vorhandensein des JOHNSON-Effektes zu 
sehen. (Ark. Mat. Astron. Fysik Ser. B. 23. Nr. 3. 3 Seiten. 21/10. 1932. Stockholm, 
Metallografiska institutet.) C lu s iu s .

R. W. Sears und J. A. Becker, Die elektrische Leitfahigkeit von Siliciumcarbid. 
Das OHMsche Gesetz ist in Siliciumcarbidkrystallen erfiiUt u. der spezif. Widerstand 
eines schwarzen undurchsichtigen Krystalls war 2,13 Ohm-cm, wahrend der eines 
halbdurchsiehtigen Krystalls 0,41 Ohm-cm war. Der Widerstand war unabhangig 
Yon der Stromrichtung. (Physic. Rev. [2] 40. 1055. 1932. Bell Telephone Labb., 
Inc.) L. E n g e l

Raymond M. Fuoss und Charles A. Kraus, Die Eigenschaflen von Elektrolyt- 
lósungen. I I I .  Die Dissozialionskonstanle. (II. vgl. C. 1933. I. 2223.) Unter der An- 
nahme, daC sich die undissoziierten jNIoll. thermodynam. n. Yerhalten, zwischen den 
Ionen CotJLOMBsche Krafte wirken u. man die DE. der Lsg. dureh die DE. des Lósungsm. 
ersetzen kann, leiten Vff. die Abhangigkeit der K. yon ein-einwertigen Elektrolyten 
von der DE. des Lósungsm. ab, wobei ein einziger verfiigbarer Parameter a von der 
Dimension einer Lange auftritt, der in der Rechnung die Bedeutung des Abstandes 
der lonenmittelpunkte im undissoziierten Mol. hat. Die Abhangigkeit der K. yon der 
DE. von Lsgg. von Tetraisoamylammoniumnitrat in Misehungen von Dioxan u. W. 
laBt sich mit a =  6,40-10“ 8 cm sehr gut wiedergeben in einem Bereich, in dem die 
K. 15 Zehnerpotenzen durehlauft. Hingegen ist a nicht mmbhangig yom Lósungsm. 
So errechnet sich z. B. fiir die Lsgg. von AgN03 in Benzonitril bei 25°, Acetonilril bei 
25° u. NH^ bei -—33° naeh Messungen von F r a n k l i n  u . K r a u s  (C. 1900. I. 1188; 
1905.1.1126) a zu 1,62, 1,90 u. 5,78-10“ 8 cm, wobei der hohe Wert von a in NH 3 wegen 
der Komplexbldg. mit Ag+ auftritt. Fiir die Lsgg. von LiN 03, NaN03, KN03, RbN03 
u. CsN03 in NH3 bei —40° errechnet sich naeh Messungen von M o nosson  u .  P le s k o w  

(C. 1931. I I .  3308) o zu 5,04, 4,46, 3,57, 3,34 u. 3,21. (J. Amer. ehem. Soc. 55.1019—28. 
7/3. 1933. Providence, Rhode Island, BROWN-Uniy., Chem. Lab.) L. E n g e l .

C. W. Davies und w. H. Banks, Dissoziation der Essigsaure in Wasser. (Vgl. 
C. 1933. I .  740. 2058.) Die Werte von J e f f e r y  u . V o g e l  (C. 1933. I .  1414), die 
niedriger sind ais die von M ac In n e s  u .  S h e d lo v s k y  (C. 1932. I I .  678), miissen 
wegen der Ggw. von C02 im Lósungsm. korrigiert werden. Die korrigierten Werte 
sind dann grofier ais die von S h e d lo v s k y  u . Mc In n e s , sind aber zu hoch, da das 
W. wahrscheinlich auBer CO, noch Salzverunreinigungen enthalt. Diese Unsicherheit 
diirfte der Differenz zwischen den beiden Werten entsprechen. — Wenn beide MeB- 
reihen auf einer gemeinsamen Basis verglichen werden, dann ergibt sich der gleiehe 
Wert von E 0. Dies ergibt sich aus einem Diagramm, in dem die Logarithmen der 
Dissoziationskonstanten aus beiden MeBreihen, nicht korrigiert fiir die Jinderungen der 
Aktivitat, gegen die Quadratwurzel der Ionenkonz. aufgetragen sind, unter Verwen- 
dung eines beiden MeBreihen gemeinsamen Wertes von A0 =  390,59. (Naturę, London 
131. 328—29. 4/3. 1933. London, Battersea Polytechnic.) L o r e n z .

Jakob Tobler, Studien Ober Knallgasketten. An Stelle der Diffusionselektrode
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wird eino Kohle-Luftkathode aus KohlegricB yon passonder KorngroBe in einem 
zylindr. Baumwollbeutel hergestellt, diese in einen geeigneten Elektrolyten (1-n. NaOH) 
gehangt u. Luft durch eine Glasfrittennutsche hindurchgepreBt. Statt Kohle werden 
auch edle u. passiyierbare Metalle (Cu-, Ag- oder Stahlwolle) genommen. Ais Strom- 
ableitung dient ein Ni-Draht, ais Gegenelektrode ein amalgamierter Zinkblechzylinder. 
Die Ruhepotentiale fiir die versehiedenen Kohlesorten werden zusammengestellt. Es 
werden Werte gefunden, die 0,1—0,3 V. unter den Werten fiir das reversible Luft- 
potential liegen. Es wird die zur Aufnahme der Stromspannungskurve angewandte 
Metliode besehrieben. Die prakt. Brauehbarkeit der Elektrode wird durch die zeitliehe 
Konstanz der Leistung bedingt, nicht durch die Charakteristik. Infolge der Benetzung 
durch den Elektrolyten yerlieren Kohle- wie Metallelektroden schnell ihre Leistungs- 
fahigkeit. Die Paraffinierung fiihrt bei weniger akt. Elektroden zu konstanter, bei 
hochakt. nur zu „quasi“ konstanter Leistung. Es lassen sich Elektroden herstellen, 
bei denen der Luftverbrauch so vermindert ist, daB die benótigte Pumpenenergie nur 
5%  der gewonnenen elektr. Energie ausmacht. Die unbodingt notigo Luftmenge nimmt 
nicht proportional der kleineren Belastung ab. Ais bester Elektrolyt erweist sich 
20%ig- NaOH. Die depolarisierenden Eigg. der yerschiedenen Kohle-Luftelektroden 
werden eharakterisiert durch die Belastung B, die wieder yon der Dicke (2 a) der 
Elektrodo abhangt. il B — b-d v (1— u>-a) (w — Widerstand des Materials, b =  
spez. Belastbarkeit). Die Kennziffern der Elektroden werden zusammengestellt. Es 
wird die Aktivierung der Elektroden durch Impragnieren mit Eisen unter Anwendung 
von Ferrichlorid, Blutlaugensalz, Berhner Blau u. Blut sowie durch Anoxydieren be- 
sehrieben. Von den Metall-Luftelektroden arbeiten am besten yersilberte Kupfer- u. 
Stahlwolle. Eisen, Nickel, Konstantan, Nickehn, Neusilber u. Manganin sind ziemlich 
gleich leicht passivierbar. Es werden in n-NaOH paraffinierte u. nicht paraffinierte 
Wasserstoffelektroden aus platiniertem Graphit, platiniertem Pt, Ni u. Pt oder Fe 
u. Pt auf Graphit untersucht. Ni u. Fe ohne Pt wirken nicht elektromotor. aktiyierend. 
Bei nach A t e n  (C. 1930- H. 2615) mit Platinmohr entgifteten Systemen wird durch 
Reaktivierung mittels Totalentladung jede Ermiidungserscheinung aufgehalten. 
(Z. Elektroehem. angew. physik. Chem. 39. 148— 67. Marz 1933. Ziirieh, Phys.-Chem. 
Lab. d. Eidg. T. H.) Ga e d e .

Emil Baur und Jakob Tobler, Brennstoffketten. Es wird ein systemat. Bericht 
iiber samtliche bisherigen Arbeiten iiber Brennstoffketten gegeben. Folgende Anoden 
werden besprochen: Das direkte Kohleelement mit wss. Elektrolyten; direkte Kohle- 
elemente mit Elektrolytschmelzen; indirekte Kohleketten mit Kohleanoden; Sehweflig- 
saureketten, Oxydations-Reduktionsketten, Brenngasketten bei gewóhnlicher Temp. 
(GroBoberflachenelektrode, Kómerelektrode, sogen. Diffusionselektrode, echte Diffusions- 
elektrode), dazu gehóren H2-, Kohlenoxyd-, Erdgas- u. Acetylenelektroden; Gas- 
elektroden bei hoherer Temp.; regenerierbare „Fallungselemente"; Brennstoffketten 
besonderer Art, z. B. mit gasformigen Elektrolyten, dereń Leitfahigkeit dureh Ionisation 
bei hoher Temp. erreieht wird, mit organ. Elektrolyten, ferner Elemente besonderer 
thermoehem. Eigg., die unter Abkiihlung Strom liefern. An Kathoden sind genannt: 
Pt-Luftelektrode; Kohle-Luftelektrode; Kohlekathode in Brennstoffelementen; Luft- 
elektroden aus Nicht-Platinmetallen; Luftelektroden mit Potentialvermittlern; Katho
den von Brennstoffketten bei hoher Temp. Chlor ais Depolarisator wird erwiihnt. Vff. 
halten eine Kette, die bei gewohnlicher Temp. mit alkal. Elektrolyten, mit einer Kohle- 
Luftelektrode u. mit einer Metallelektrode arbeitet, dessen Potential in der Nahe des 
H2-Potentials hegt nach der augenblicklichen Sachlage fiir das aussichtsreichste System. 
(Z. Elektroehem. angew. physik. Chem. 39- 169—80. Marz 1933.) G ae d e .

Alexander Goetz und Alfred Faessler, Die maynetischen Eigenschaften von gropen 
kunstlichen Graphitkryslallen. Bei Wiederholung ihrer Verss. (C. 1932. I. 3268. II. 499) 
erhielten Vff. Graphitkrystalle noch hoherer magnet. Anisotropie (die Susceptibilitaten 
in yerschiedenen Richtungen yerhielten sich wie 1 : 28), so daB die Verss. ein definitiyer 
Beweis dafiir zu sein seheinen, daB der Diamagnetismus dieser Krystalle durch so- 
genannte freie Elektronen mit groBer freier Wegliinge yerursacht ist. (Physic. Rev. 
[2] 40. 1053. 1932. California Inst. of Technology.) L. E n g e l .

Ching Hsien Li, Die magnetischen Eigenschaften von Magneiitkrystallen bei tiefen 
Temperaiuren. Ausfiihrliche Darst. der C. 1932. I. 500 referierten Arbeit. (Physic. 
Rev. [2] 40. 1002— 12. 1932. Ilhnois, Uniy.) L. E n g e l .

Dean Burk, Die Eeversibilitdt von Reaktionsfólgen in biologischen Systemen und 
der ziceite Hauptsatz der Thermodynamik. (Vgl. C. 1929. I . 1366.) Vf. diskutiert die
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zur Priifung des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik unternommenen Verss. an 
biol. Systemen u. betont, daB man die betrachteten Rk.-Folgen von irreversiblen 
Begleitrkk. unterscheiden u. letztere ais ICorrektur beriicksichtigen muB. Nur in dem 
einzigen Fali, der von R u iil a n d  (C. 1925- II- 1687) untersucliten autokatalyt. Red. 
von C02 durch Ha u. den Bacillus pycnoticus konnte der gesamte Lebensprozefi in 
Rechnung gezogen werden. Dic Bilanz der freien Energie zeigt mit einer Genauigkeit 
von 1,2% vollstandige Reversibilitat dieser Rk.-Folge an. (J. physic. Chem. 35- 432 
bis 455. 1931. Washington, Bureau of Chemistry and Soils.) L. ENGEL.

L. Vahl, Zustandsanderungen idealer Gase mit endliclter Geschwindigkeit. Um- 
kehrbareŻustandsiinderungen sind dadurch ausgezeichnet, daB sie im Idealfall unendlich 
langsam vollzogen werden miissen. Vf. untersucht die GróBe der Abweichung fiir mit 
endlicher Geschwindigkeit yerlaufende Zustandsanderungen. 1. Der Begriff des mitt- 
leren relativen Gescliwindigkeitsquadrats wird unter der Annahme entwickelt, daB 
Gasmolekule auf einen sich fortbewegenden Kolben treffen. Der EinfluB der Max\vell- 
Verteilung im Gas erweist sich ais Idein gegenuber der idealisierten Vorstellung, daB 
alle Molekule die gleiche Geschwindigkeit haben. 2. Die adiabat. Zustandsanderung 
bei endlicher Kolbengeschwindigkeit wird fiir das ideale zweiatomige Gas ermittelt. 
Fiir eine Mol.-Geschwindigkeit von 500 m/sec, ein Kompressionsverhaltnis von 1: 2 
u. eine mittlere Kolbengeschwindigkeit von 3 m/sec nimmt die Kompressionsarbeit 
um etwa 1% gegenuber dem Idealfall zu. 3. Die entsprechende Rechnung wird fur 
Luft, C0 2 und S0 2 fur die isotherme Zustandsanderung durchgefiihrt; der Mehr- 
aufwand an Arbeit ist von derselben GróBenordnung. 4. Mit Hilfe der so erhaltenen 
Isothermen und Adiabaten werden die Vorgange fiir den CARNOTschen KreisprozeB 
bei endlicher Kolbengeschwindigkeit untersucht. Wichtig scheint die Feststellung, 
daB dann bei geringen Temp.-Differenzen zwischen den Warmebehaltem der Wrkg.- 
Grad des CARNOT-Prozesses um 50% abnehmen kann. (Forschg. Ingenieurwes. Ausg. A. 
4. 31—37. Jan./Febr. 1933. Karlsruhe, Kaltetechn. Inst. d. T. H.) C lu s iu s .

C. Gregory, Berechnung von spezifischen Warmen zwaiatomiger Gase nacli der 
Quantenstatislik. Die spezif. Warme zweiatomiger Gase laBt sich aus den Banden- 
spektren bei genauer Kenntnis der Termstruktur exakt berechnen. Die bisherigen Verff. 
sind nur Nalierungsmethoden, dereń Giite abgesehatzt werden soli. —  I. Die charakterist. 
Parameter zur Berechnung der Rotationswarme werden fiir symm. u. asymm. Molekule 
tabelliert. Abweichungen vom klass. Wert R  treten erst bei so kleinen T zutage, daB 
ein experimenteller Nachweis ausgesehlossen erseheint (ausgenommen bei H2). Die 
gesamte Berucksichtigung der Wechselwrkg. von Schwingung u. Rotation zeigt, daB 
der EinfluB dieser ICorrektur nur sehr klein ist (bei 0 2 u. 410° absol. 0,14%). Die 
Multiplettstruktur liefert bei Dublettermen auBer einem schon von S c h o t t k y  be- 
rechneten Korrekturgliede nur nocli kleine Beitriige (z. B. bei NO fiir T =  244,4° absol. 
— 0,5%). Bei .T-Termen ist die Abweichung noch kleiner. — II. Die Schwingungs- 
wiirme muB im allgemeinen durch genaue Berechnung der Zustandssumme von Fali 
zu Fali ermittelt werden. —  II I .  Zum SchluB wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, 
die einer Ubertragung der gedanklich einleuchtenden Bedeutung des klass. Freiheits- 
grades auf das Gebiet der Quantenstatistik entgegenstehen. (Z. Physik 78. 791—800. 
28/10. 1932. Karlsruhe, Inst. fiir theor. Phys. d. Techn. Hoehsch.) C lu s iu s .

N. Kiirti, Ober das thermische und magnetische Verhalten des Gadoliniumsulfals 
im  Temperaturgebiet des flussigen Heliums. (Vgl. C. 1933- I. 2657.) Gd2(SOj) 3 - 8  H20 
gehorcht bis 1,3° K  dem Curie-LANGEVINschen Gesetz; wiire das auch am absol. 
Nullpunkt der Fali, so widersprache es dem NERNSTschen Theorem; denn dann miiBte
1  g-Ion nichtmagnetisiertes Gadoliniumsulfat bei 0° K  die Entropie R  In 8  besitzen. 
Also ist zu erwarten, daB die Gitterkraftc eine Aufspaltung des entarteten Grund- 
zustandes u. bei tiefen Tempp. einen tlbergang in den vom Warmetheorem geforderten 
Ordnungszustand herbeifiihren. Bei adiabat. Entmagnetisierung miiBte starkę Ab- 
kiihlung eintreten (G ia u q u e , C. 1927- I I .  2046), falls man nieht in das Temp.-Gebiet 
gelangt, wo sich eine Termaufspaltung bemerkbar macht. Um diese aufzufinden, ist 
bei tiefen Tempp. Best. der spezif. Warme geeignet. — Vf. miBt zwischen 1,6 u. 20° K, 
auch im Magnetfeld. Der App. muB sehr klein gehalten werden: Das Vol. des eigent- 
lichen Calorimeters ist 0,6 ccm. Die Temp.-Anderungen beim magnetocalor. Effekt 
miissen im Lauf von wenigen Sek. gemessen werden (Gasthermometer, wo die Druck- 
iinderungen an einem wenig triigen Membranmanometer abgelesen werden). Der Mikro- 
app. [Verfliissiger fiir He, Calorimeter, magnet. Einrichtung, Temp.-Messung (Calori- 
meter =  Gasthermometer), Membranmanometer] wird eingehend beschrieben u. ab-
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gebildet. Die Manometermembran ist 0,02 mm dickc Ag-Folie, der App. erlaubt,
0,01—0,02 mm Hg zu schatzen, u. registriert sclmell. Yf. arbeitet mit 0,3 g Sulfat. — 
Bei 4,4 u. 2,6° K  wird der magnetocalor. Effekl zwischen 550 u. 3100 Gauss durch- 
gemessen. Die Magnetisierungsentropie wiichst, wie aus dem CuRIESchen Gesetz folgt, 
linear mit (H jT )2. Die CuRlEsehe Konstantę C ist pro g-Ion Gd 7,4 g (in Leiden hatte 
man aus Susceptibilitatsmessungen 7,5- gefunden!). Das CuRIEsche Gesetz gilt im 
Gebiet des fl. Ho u. H ,. Die spezif. Warnie wird zwischen 1,6 u. 20° K  gemossen, wobei 
das Salz nur etwa 20% der Warmekapazitat ausmacht. Zwischen 20 u. 10° K  fiillt die 
spezif. Warme etwas stciler ab, ais das TJ- Gesetz fordert. Der AnschluB an GlAUQUE 
u. Cl a r k  (C. 1932. I I .  2604) ist befriedigend. Bis 7° K  ist C — 2,1-10-4- T3. Unter- 
halb 7° steigt G stark an u. ist bei 1,6° K  500-mal so groB, ais sich aus obiger Formei 
extrapoliert. In  einem konstanten Magnctfeld von 1800 Gauss liegen die Werte fiir 
die spezif. Warme Cu  merklich hoher, ais ohne Feld (Co): Cu — G0 =  C-(H/T)-, wo C 
die CuRIEsche Konstantę (s. o.) ist. Die Ubereinstimmung zwischen Befund u. Be- 
rechnung ist gut: Das Cu r ie -La n g e  vixsche Gesetz gilt. Die von der NERNSTschen 

Theorie geforderte Anomalie der spezif. Warme setzt bei etwa 7° K  ein u. steigt bei
1,6° K  noch an. Der Entropieanteil, der von der Verteilung der Dipole auf die 8  Orien- 
tierungen des Gd” ' herriihrt (72 In 8  =  4,13 cal pro 0 pro g-Ion Gd) muB beim absol. 
Nullpunkt verschwinden. Ist A C die zusatzliche Anomalie der Warmekapazitat pro 

r T
g-Ion, so muB / (/I C)/T)-d T — 4,13 cal pro 0 sein. Die Verss. ergaben 0,13 cal pro °, 

oJ
also 3%  von l i  hi 8 ; bei 1,6° K  ist also der magnet. Anteil der Entropie nur um 3°/„ 
kleiner ais der einer yolligen Unordnung der magnet. Dipole entsprechende Wert, was 
bei magnet. Messungen in die Versuchsfehler fallt. Es wird diskutiert, wie sich bei noch 
tieferen Tempp. der Ubergang in den Zustand vólliger Ordnung vollzieht. Nimmt man
0  zu 0,26° an, so folgt fiir die GróBe der Termaufspaltung 0,5, cal pro °, einer durchaus 
wahrschcinlichen Wellenzahl von 0,18 cm- 1  entsprechend. Es berechnet sich ein 
Maximum der Anomalie von ca. 1,88 cal pro 0 bei ca. 0,26° K. Die Tempp., die man 
durch adiabat. Entmagnetisieren erhalten kann, werden nicht so tief sein, wie G ia u q u e  

u. C la r k  erreclmet haben, aber tiefer ais beim Verdampfen von fl. He. (Z. physik. 
Chem. Abt. B. 20. 305— 24. Marz 1933. Breslau, Techn. Hochsch., Physikal.-chem. 
Inst.) W. A. R o th .

A. Reychler, Bemerkung zur Verdampfung des Wassers. Vf. interpretiert die 
Móglichkeit, das ideale Gasgesetz auf den VerdampfungsprozeB zu iibertragen u. gelangt 
so zu einem Ausdruek, der sich von der esakten C L A u  SIU S - C l  A P E Y R O x s ch e n Beziehung 
durch das Fehlen des Gliedes fiir das Fl.-Vol. unterscheidet. Einige Werte der Yer- 
dampfungswarmen des W. werden so berechnet u. mit der Beobachtung verglichen. 
(Buli. Soc. chim. Belgiąue 41. 521—24. 5/11. 1932.) CLUSIUS.

N. S. Osborne, H. F. Stimson, E. F. Fiock und D. C. Ginnings, Der Druck 
von gesaltigtem Wasserdampf in dem Gebiet von 100 bis 374°. Die bisherigen Bestst., 
namentlich von d p/d t, gehen weniger gut zusammen, wie es scheint. — Bei den 
Messungen der Vff. befindet sich das W. in einem Calorimeter von 320 ccm Inhalt 
aus Spezialstahl (Cr-Ni-W-Stahl); fiir sehnelle Warmeiibertragung sorgen 30 Zwisehen- 
wiinde aus Ag; Heizung elektr.; das Calorimeter ist durch zwei automat, beheizte 
Ag-Hiillen, zwei diinne Al-Wiinde u. eine dicke Messinghiille gegen Warmeverlusto 
geschutzt. Der Druck im Calorimeter wird durch eine dunne Ag-Membran auf ein 
MeBsystem iibertragen, das aus einem Windkessel u. zwei kommunizierenden Glas- 
eapillaren besteht, die mit W. bzw. 01 gefullt sind; der Druck wird mit einem mit Ol 
gefiillten, standig rotierenden Kolbenmanometer (Druckwaage) gemessen, die Tempp. 
mit einem Pt-Widerstandsthermometer in einem elektr. heizbaren Ag-Block innerhalb 
der Calorimeterhiille; Tliermoelemente geben die Temp.-Differenzen der Teile des 
Calorimeters gegen den Ag-Block an. Die Grundlage sind Messungen beim Kp. unter 
genau 1  at.

Die Art der Messung, die der Temp. angepaBt werden muB, wird eingehend be- 
schrieben; namentlieh in der Nahe der krit. Temp. ist die Messung schwierig. Alle 
Tempp. sind auf die internationale Skala von 1927 bezogen, die Drucke auf g =  980,665. 
Gemessen wird bei 38 Tempp., anfangs in Stufen von je 10°.

Die Ergebnisse werden durch zwei empir. Formeln wiedergegeben:
(273,1 -f t)*logI 0  -Pat- =  a-T + b + c-z? + d-x> -f e-a:6,
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100—275° 275—374° 100—275° 275—374°
a =  +5,424 7285 5,423 1165 d =  +107,35 — 608,22
b =  — 2003,853 — 2002, 971 c =  — 96,252 +1399,0
c =  +87,886 +109,54

Die Drucke werden von Grad zu Grad tabelliert. Bei 100° ist d p/d t =  0,03569 at 
pro Grad, bei 101° 0,03 676. Bei 373° ist p — 215,37, bei 374° 217,96 at. Die Drucke 
werden in at, centibars, kg/qcm u. in Pfunden pro (Juadratzoll angegeben (in letzterem 
Fali die Tempp. nach ° F). Die Druekmessungen der Vff. sind, bis auf das Gobiet naho 
der krit. Temp., auf 0,03% siclier. (Bur. Standards J. Res. 10. 155—88. Febr. 1933. 
Washington.) W. A. R o t h .

Erich Schlegel, E in i,s-Diagramm fiir Wasscr bis zu 400 at Druck in den Orenzen
0—370°. Mit vollstandiger Quellenangabe wird das ausgeglichene i-s-Diagramm fiir 
W. gegeben. Vol., Warmoinhalt u. Entropie des fl. W. wird von 0 bis 370° fiir Drucke 
von 50 bis 400 at tabelliert. (Z. techn. Physik 14. 105—07. 1933. Berlin, AEG., Techn. 
Beratungsstelle.) W. A. R o t h .

H. Eck, Zahlentafel und Diagramme fiir Quecksilberdampf. Die bisherigen thermo- 
dynam. Diagramme fur Hg sind uberholt oder unvollstandig. Ein i-s- u. ein t-p-Diagramm 
(letzteres bis 50 at) wird aufgestellt im p, t. Warmoinhalt von Fl. u. Dampf, Ver- 
dampfungswarme, Entropie u. spezif. Vol. von Fl. u. Dampf (bis 50 at bzw. 691°) 
tabelliert. Samtliche Grundlagen werden in Gestalt von Formeln gegeben. (Forschg. 
Ingenieurwes. Ausg. A. 4. 21—25. Jan./Febr. 1933. Berlin.) W. A. R o th .

A 3. K o llo id c h e m ie . C ap illa rchem ie .

Rudolf Lorenz, Fortschritte der Kolloidchemie. Zusammenfassender Berieht unter 
besonderer Beriicksichtigung der Arbeiten aus dem Gebiet der Cellulose-Kolloidchemie. 
(Zellstoff u. Papier 13. 101— 05. Marz 1933. Kothen, Anhalt.) J u z a .

Neda Marinesco, Herstellung von kolloiden Losungen durch Dispergientng im  
UUraschallfeld. (Vgl. C. 1932. I I .  1140.) Durch Ultraschallwellen kónnen niedrig 
schmelzende Legierungen u. Alkalimetalle bei ihren FF. in die tiberstehenden Fil.: W., 
A., Glycerin bzw. Petroleum dispergiert werden. Bei Zimmertemp. gelingt es schon 
bei Gummigutt, Mastix u. weiBem P. —  Es wird die Lsg. der Gleichung einer ebenen 
Welle mit Dampfungsglied herangezogen, um auf Grund einer Aussage iiber die GróBe 
der Amplitudę an der Grenzflache fl.—fl. ein Bild von dem Mechanismus der Disper- 
gierung zu erhalten. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 196. 346—48. 30/1. 1933.) Rog.

H. R. Kruyt und H. P. Galema, Zur Kenntnis der lyophilen Kolloide. XV II. Mitt- 
Der Einflufi von neutralen Salzen auf Gelatinesole. (XVI. vgl. C. 1933-1. 392.) In Fort- 
fuhrung u. EmTeiterung einer friiheren Arbeit (vgl. C. 1930. I. 344) wird gezeigt, daB 
Neutralsalze auf die Viscositat von Gelatinesolen den gleiehen EinfluB haben wie
li'- bzw. OH'-Ionen u. sich in ihrer Wrkg. von diesen nur quantitativ unterscheiden. 
Die Kurven, die die Ablńingigkeit der Viscositat von dem jeweiligen Elektrolytgeh. 
wiedergeben, schneiden sich manchmal nach dem Durchlaufen des Minimums, wenn 
man sie fiir Terschiedene Elektrolyte in das gleiche Koordinatensystem eintragt. 
Dics wurde schon bei Starkelsgg. (Mitt. XV. C. 1932. I I .  3532) gefunden u. dort erklart. 
Die Erklarung trifft auch fiir Gelatinelsgg. zu: bei geringem Elektrolytzusatz iiber- 
wiegen rein capillarelektr. Effekte, die Reihenfolge der Kurven ist n., d. h. mit lyo- 
tropen Reihenfolgen iibereinstimmend. Ist das Viscositatsminimum durchlaufen, so- 
macht sich aber auch die Adsorbierbarkeit der Ionen geltend. Da die am schwachsten 
hydratisierten Ionen am starksten adsorbiert werden, folgt, daB das die Viscositat 
bestimmende Vol. z. B. durch KC1 starker vergroBert wird ais durch NaCl oder LiCl, 
u. daB es in diesen Teilen der Kurven unter Umstanden sogar zu einer Umkehrung 
der lyotropen Reihen kommen kann. — Die Lage des Minimums der Viseositat, also 
des isoelektr. Punktes, ist durch die Natur der Ionen bestimmt, es liegt um so niedriger,. 
je geringer die Elektrolytkonz. ist, die zu seinem Erreiclien notwendig ist. Die Wrkg. 
3-wertiger Ionen entsprieht dabei der von H'- bzw. OH'-Ionen. — Im Einklang damit, 
daB es sich im u. hinter dem Minimum um einen Hydratationseffekt handelt, stehen 
auch Verss. iiber die Fallung durch A. am isoelektr. Punkt. Sie zeigen namlich, daB 
dic zur Trubung der Lsgg. notwendige A.-Konz. geringer wird, je tiefer das Minimum 
liegt. (Kolloid-Beih. 37. 154— 79. 15/2. 1933. Utrecht, van't Hoff-Labor. d. Reichs- 
univ.) R o g o w s k i.

J. R. Katz und J. F. Wienhoven, EinfluP lyotroper Substanzen auf die Muta- 
roładon und das Gelalinieren von Gelatine-Wassergemischen\als Endzustand untersucht)-
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Im  Gegensatz zu fruheren Unterss. anderer Autoren, die don EinfluB auf das Gelati- 
nieren nur durch Unters. von von der Zeit abhangigon Zustanden bestimmten, halten 
Vff. im Einklang mit den Theorien von FREUNDLICH nur die Unterss. fiir yoUgiiltig, 
die die Anderung eines Endzustandes (also wenn Sol-Gel-Gleichgewicht herrscht) ais 
Funktion der Konz. einer zugefiigten Substanz behandeln. Da die opt. Drehung einer 
gelatinierten Gelatinelsg. nach 24 Stdn. annahernd ihrcn Endzustand erreicht, wird 
die Mutarotation ais typ. Ausdruck des Gelatinierens betrachtet. Der EinfluB anorgan. 
Salze auf die Mutarotation von Gelatinelsgg. wird untersucht; dabei werden die Er- 
gebnissc von S tiasny , Gupta u . Tresser bestatigt, die eine Vcrringerung bis 
zur Ausschaltung der Mutarotation gemaB der lyotropen Reihe fcststellen. Ais 
MaB fiir die Mutarotation wurde von Vff. einmal der Quotient aus der Drehung 
bei 35° u. derjenigen von 15°, das andere Mai die Differenz aus diesen beiden GroBen 
angegeben. Die Verss. werden in 3%ig. Gelatinelsg. bei konstantom ph =  6,7 durch- 
gefiihrt. Die Substanzen werden in 1-n. Konz. zugesetzt. Ein Vergleich zwischen dem 
EinfluB auf die Mutarotation von organ. Schwefelverbb. u. den entsprechenden Sauer- 
8 toffverbb. (Thioharnstoff u. Harnstoff, Thioglykolat u. Glykólal, Thioacelamid u. Acet
amid) ergibt, daB sowohl ionisierende, wie nichtionisierende Substanzen die Muta
rotation herabsetzen u. die Gelatine stark verfliissigen u. zwar die S-Verbb. starker 
ais die 0-Verbb. Die Abhangigkeit der Wrkg. dieser Substanzen auf die Mutarotation 
u. die Gelfestigkeit von ihrer Konz. ist nicht linear. In  gleieher Weise wird der Halogen- 
einfluB auf die Mutarotation durch Vergleich von halogenierten u. nichthalogenierten 
Acetaten u. Alkoholen ermittelt. Die Mutarotation wird hierbei durch halogenierte 
Substanzen starker emiedrigt ais dureh nichthalogenierte analoge u. zwar um so 
starker, je hoher das Atomgewicht des Halogens ist. Die ionisierten Verbb. wirken liier 
starker ais die nichtionisierten. Die emiedrigende EinfluB auf die Mutarotation wachst 
mit der Anzahl der Halogenatome im organ. Molekuł (festgestellt an vergleichenden 
Verss. mit Acelat, Mono-, Li- u. Trićhloracetat). Die Mutarotation wird ferner ent- 
sprechend der Kettenlange der Substanzen beeinfluBt, dereń Molekuł einen hydro- 
philen u. einen hydrophoben Pol aufweist (Verss. durch Zusatz yon Salzen der aliphat. 
Reihe, wie Acetal, Butyrat etc. u. Alkohole der aliphat. Reihe, wio Athyl-, Propyl- 
alkohol etc.). Die EinfluBnahme ist nicht stark, jedoch um so starker, je grdBer der 
hydropliobe Rest der Verb. ist. Da auch hier ionisierte u. nichtionisicrte Verbb. wirksam 
sind, erscheint die Ionenwrkg. bei dem EinfluB auf die Mutarotation nicht absolut 
siclier. Die Wrkg. der entsprechenden Bzl.-Deriw. (Benzoat, Benzolsulfonat u. Pyrro- 
gallol) auf die Mutarotation war starker ais die der aliphat. Reihe. Wl. Substanzen 
ohne hydrophiie Gruppen (z. B. Chlf.) hatten keine Wrkg. Ais Erklarung fiir die Wrkg. 
der verschiedenen auf die Mutarotation wirkenden Substanzen werden dereń capillar- 
akt. Eigg., verbunden mit starker polarer Adsorption an der Grenzflache zwischen 
Gelatine u. W. angesehen. Da diese Erklarung leichter fiir den Fali einer intermicellaren 
Quellung paBt, bei der Gelatine jedoch intramicellare Quellung angenommen wird 
(vgl. H e r r m a n n , Gerngross u . Abitz, C. 1931. I . 3573) haben sich Vff. weiter 
Verss. zur Klarung dieser Erscheinung vorbehalten. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 
52 ([4] 13). 36—46. Collegium 1933. 75— 84. 15/1.) Bach.

Rudolph Albert Peters, G-renzflaclienspannung und Wasserstoffionenkonzentration. 
(Vgl. C. 1931. I. 2071.) Vf. untersucht die Grenzflachenspannung von benzol. Lsgg. 
von Palmitinsaure, Stearinsaure, Laurinsdure, Caprinsaurc, Ilemdecylamin, Athyl- 
palmitat u. Hexadecylalkohol gegen wss. Phosphat- u. Glycinpufferlsgg. Bei den Sauren 
beginnt die Grenzflachenspannung bei ph =  5,5 zu fallen u. wird bei ph ~  9,3 0. Mit 
Ausnahme der Caprinsaure war die Grenzflachenspannung bei gleichem pn dieselbe, 
unabliangig davon, ob mit Phosphat oder Glycin gepuffert wurde. Hexadecylamin 
zeigt im selben pn-Bereich (ph =  5—9) einen Anstieg der Grenzflachenspannung. Da 
das pn der lebenden Zelle ungefahr in der Mitte dieses Bereiches liegt, diirfte diesen 
Erscheinungen eine wesentliche Bedeutung bei biol. Vorgangen zukommen. Aus seinen 
Messungen berechnet Vf. die Saure- bzw. Basendissoziationskonstante der COOH- 
bzw. NH2-Gruppe zu 3 ,2 -1 0 - 8  bzw. 1 ,0 -1 0 -7. Athylpalmitat zeigt einen ahnlichen 
AbfaO der Grenzflachenspannung wie die Sauren, der aber erst bei pn =  7 begiimt, 
wahrcnd bei Hexadecylalkohol die Grenzflachenspannung unabhangig vom ph ist. 
(Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 133. 140—54. 1931. Oxford, Dep. of Bio- 
ehemistry.) L. E n g e l .

Neil K. Adam, E in Beiceis fur die Konstitution von Baiyl- und Chimylalkohol 
durch Untersuchungen ton Obcrflćichenfilmen. (Vgl.C. 1933.1. 1262.) K n ig h t  (C. 1931.

182*



I .  1254) hattc auf die weitgehende tjbereinatimmung der OberflachengróBe der inono- 
molekularen Filme von Batyl- u. Chimylalkohol auf W . m it den Filmen von Mono- 
glyceriden liingewiesen. D av ies , H e i lb r o n n  u . Ow ens (C. 1981. I. 628) dagegen 
vermutcten auf Grund ihrer Unterss. daB Batylalkohol nieht der a-, sondem der 
/?-Octadecylglycerylather ist. Die Wiederholung der Oberflachenfilmmessungen dureh 
den Vf. bestiitigto aber die Identitiit des natiirlichen Batylalkohols m it dem synthet. 
a-Ather u. des Chimylalkohols m it dem a-Hcxadecylglycerylather. (J. chem. Soc. 
London 1933. 164— 65. Febr. London, W . C. 1, Univ. College, Imperial Chem. Ind., 
Ltd.) _ JUZA.

N. K. Adam, Oberflachenfilme von Cellulosedcrivalen auf wasserigen Losungen. 
(Vgl. C. 1932. I. 924. 1933- I. 1262.) Aus einer Lsg. in Bzl. + A. kónnen Benzylather 
der Cellulose vollstandig auf W. zu einem Oberfliichenfilm ausgebreitet werden, wobei 
bei 2 bzw. 2,37 bzw. 2,66 Benzylgruppen pro Hexoserest der Flachenbedarf pro Hexose- 
rest 6 6  bzw. 78 bzw. 82 • 10~ 10 qcm ist. Temp.-Anderung von 13 bis 83° hat keinen wesent- 
lichen EinfluB auf den Oberflachendruck. Walirend bei Ausbreitung auf W. der Ober
flachendruck mit steigender Flacho bald sehr klein wird (z. B. bei 100-1O- 1 0  qem pro 
Hexoserest weniger ais 0,1 Dyn), liiBt die Ausbreitung auf NaOH keinen definierten 
Flachenbedarf des Molekuls erlcennen, sondern der Oberflachendruck nimmt mit 
steigender Flachę nur allmahlich ab. Die Metliyl- u. Ałhylalher der Cellulose, die aus 
einer Lsg. in Chlf. yollstandig ausgebreitet werden kónnen, zeigen schon auf W. einen 
langsamen Abfall des Oberflachendruckes mit steigender Flachę, u. Temp.-Anderung 
hat auch hier keinen wesentlichen EinfluB. Es scheint, daB die starker abgebauten 
Methylcellulosen einen etwas hoheren Flachenbedarf haben ais die hochpolymeren. 
Trimethylamylose naeh H aw orth  kann nieht Tollstandig zu einem Film ausgebreitet 
werden (schatzungsweise zu 80—90%)> was Vf. dem Unterschied im stereoehem. Bau 
der Cellulose u. der Starkę zuschreibt. Es hangt somit die vollstandige Ausbreitbarkeit 
der besprochenen Cellulosederiw. mit der Geradlinigkeit der Celluloseketten zusammen. 
Der Vers., dureh Ausbreitung yon Heptanieihyl-fl-melhyUactosid, Heptamethyl-ft-meihyl- 
collobiosid u. Heptamethyl-f3-melhylgentiobiosid den EinfluB des stereoehem. Baues zu 
untersuchen, miBlang, weil die zu groBe Loslichkeit dieser Substanzen die Bldg. eines 
Films verhinderte. Auf W., wss. Aceton u. verd. HC1 konnten Nitrocellulosen nur zu 
einem kleinen Prozentsatz ausgebreitet werden, wrobei im Ultramikroskop siehtbare 
dunkle Flecke von unzerteiltem Materiał u. ein monomolekularer Film auftraten. Auch 
auf Na-Stannitlsg. (enthielt 2-n. NaOH -f 1j«0-moL SnCl2), lj4-mo\. Na2S u. 0,9-mol. 
FeS04 gelang die vollstandige Ausbreitung nieht, wahrend sie auf 2-n. NaOH aus einer 
Lsg. in Essigester.Butylacetat u. Methyleyclohexanon gelingt, wenn der N-Geh. der 
Nitrocellulose kleiner ais 12,6% ist, d. li. mindestens eine freie OH-Gruppe auf 2 Glucose- 
reste vorhanden ist. Die Notwendigkeit des Vorhandenseins freier OH-Gruppen zur 
vollstandigen Ausbreitung von Nitrocellulosen hangt sicher mit der groBen Adhasion 
der OH-Gruppen an W. zusammen. Die Probe mit Diphenylamin u. H 2S04 am ab- 
gehobenen Film zeigte, daB es von der Ausbreitung auf NaOH ca. 1 Min. dauerte, 
bis die N03-Gruppen abhydrolysiert waren, so daB sich die Beobachtungen an diesen 
Filmen auf weitgehend hydrolysierte Prodd. beziehen. Die Abhiingigkeit des Ober- 
flachendrucks von der Ausbreitungsflachę war imabhangig von dem verwendeten 
Losungsm., dem N-Geh. u. der Viscositat der Lsgg. der untersuchten Nitrocellulose. 
Zur Beurteilung der Adhasionskrafte zwischen der Endgruppe der HN03-Ester u. W. 
wurde die Ausbreitung von (allerdings unreinem) Hemdecylnitrat u. Dodecylnitrat 
auf W. untersucht u. mit den Ergebnissen von Adam u. D yer (C. 1925. I. 931) an 
analogen Acetaten u. Methylathern vergliehen. Die Ausbreitung der Nitrate ist sehr 
unvollstandig, so daB sio eine geringere Adhasion fur W. zeigen ais die Acetate u. sich 
ungefahr ebenso verhalten wie die Methyliither. Obwohl die Acetatgruppe eine 
gróBero Adhasion fiir W. zeigt ais die OCH3 -Gruppe, gelang weder bei Acetylcellulosen 
noch bei Celluloseestern von hoheren Fettsauren (untersucht wurde das Triacetal, 
Tripropionat, Distearat, 2l/„-Bulyral u. Dilaurat der Cellulose) die yollstandige Aus
breitung auf W. Diese Tatsache erklart Vf. so, daB er annimmt, daB die Hexoseketten 
flach auf der W.-Oberflache liegen u. die Filme nur die Dicke einer Hesosegruppe 
haben, so daB bei der Filmbldg. 3-dimensionale Micellen, soweit solche vorhanden sind, 
zerstort werden miissen. Deshalb wirkt der Adhasion an W. die Selbstadhasion der 
Cellulose entgegen, die offenbar bei den Estern grófier ist ais bei den Athern u. bei der 
Cellulose selbst am gróBten ist. Dadurch wird auch erklarlich, daB es trotz der hohen 
Adhasion der OH-Gruppen an W. nieht gelang, aus der Kupferoxydammoniaklsg.
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Cellulosefilme herzustellen. Der Befuncl von Z o c h e e  u. S t ie b e l  (C. 1930- II . 363), 
daB Acetylcellulosen auf W. yollstandig ausgebreitet werden konnen, diirfte so zu 
erkliiren sein, daB der gróBte Teil der Oberflache opt. leer u. yon einem monomolekularen 
Film iiberzogen ist, aber trotzdem stets unzerteilte Flecke yorhanden sind. Wahrend 
auf W. der Oberflachendruck der Celluloseester bei steigender Ausbreitungsflache 
bald sehr klein wird, ist auf 2-n. NaOH wieder der allmahliche Abfall des Oberflachen- 
druekes vorhanden. Den allmahlichen Abfall des Oberflachendruckes erklart Vf. dureh 
Sehwingungen der Celluloseketten in der W.-Oberflache, die dann auftreten miissen, 
wenn die laterale Adhiision der Celluloseketten der Warmebewegung nicht mehr stand- 
halt. Aus den Verss. muB man dann selilieBen, daB die laterale Adhasion der Ketten 
bei Ausbreitung auf W. fiir alle Cellulosederiw. groBer ist ais auf 2-n. NaOH. Naeh 
einer Diskussionsbemerkung von J. R. Katz kann man an Stelle von Sehwingungen 
auch Rotation von Hesoseresten um die Cellulosekette ais Achse annehmen. Sowohl 
die Temp. (im Bereich von 15—50°) ais auch die Viscositat der Lsgg. des untersuchten 
Cellulosederiy. ais aućh die Kettenlange beeinfluBten den Flachenbedarf pro Hexose- 
gruppe nicht merklich, der 55—60 -10- 1 6  qcm war. SchlieBlich stellt Vf. noch Filme 
aus Mischungen von Niirocellulose bzw. Benzylcellulose mit Ricinusol, Camplier, Tri- 
kresylphosphat, Dibutylphthalat, Cellosoke, Cellosolveacetat u. Phenylbenzylurethan aus 
Lsgg. in Essigester bzw. einer Mischung von Bzl. u. A. auf 2-n. NaOH bzw. W. her. 
Campher, CelIosolve u. Cellosolveacetat sind so 11., daB sie aus dem Oberflachenfilm 
ganz herausgel. werden. Phenylbenzylurethan ist zwar zu 11. in W., um einen Film 
zu geben, gibt aber auf 2-n. NaOH einen gasformigen Film, dessen Flachenbedarf 
dureh Nitroeellulose auf ca. 40-10-10 qem pro Mol. lierabgesetzt wird. Ricinusol bildet 
auf W. einen fl. expandierten Film, der bei kleinen Drucken einer Flachę yon 370- 
10~1G qcm pro Mol. zustrebt u. bei gróBerer Fliiche nur einen sehr kleinen Obcrflachen- 
druck hat. Auf 2-n. NaOH fallt der Oberflachendruck mit steigender Fliiche asymptot. 
ab. Wenn man einen Film aus einer Mischung eines Cellulosederiy. mit Ricinusol 
bereitet, so wird der Flachenbedarf des Ricinusóls ein wenig herabgesetzt, wenn man 
fiir das Cellulosederiy. seinen n. Flachenbedarf in Reclniung setzt. Diese Herabsetzung 
des Flachendruekes ist nie so groB, daB man in die Nahe yon 00-10~ 16 qcm pro Mol. 
kommt, was einem kondensierten Film entsprechen wiirde, bei dem die langen Ketten 
aufrecht stehen. Diesen Effekt schreibt Vf. der lateralen Adhasion zwischen Hexose- 
ketten u. Olmoll. zu. Trikrcsylphosphat u. Dibutylphthalat bilden gasformige Filme, 
dereń Oberflachendruck dureh Cellulosederiw. sehr erheblich herabgesetzt wird, was 
so zu erklaren ist, daB die langen Celluloseketten die Moll. yon Trikresylphosphat bzw. 
Dibutylphthalat in ihrer Bewegung behindern. In  keinem Fali, in dem eine Substanz 
zu U. war, um einen Film zu bilden, wurde sie von einem Celluloscderiy. in der Ober- 
flache zuriickgehalten. (Trans. Faraday Soc. 29. 90— 110. Jan. 1933. London, Univ. 
Coli., Sir W ILLIAM R a m sa y  Lab. of Inorganic and Physical Cliemistry u. Imp. Chem. 
Industries, Ltd.) L. E n g e l .

A. Taubmann, Grenzflachenaktivitdt und Orientieruncj polarer Molekule. IX . Einige 
ezperimentelle Beitrage zur Anwendbarkeit der Antonowschen Regel, insbesondere auf 
Adsorptionsschicliten. Es werden Daten, die in friiheren Arbeiten (VII.: C. 1932. II. 
2941, V III.: 2942) fur die Grenzflachenspannung an den Grenzflachen W.-Bzl. u. 
W.-Hexan bei Anwesenheit des grenzflachenakt. p-Toluidins in der Grenzflache erhalten 
waren, herangezogen, u. es wird nachgewiesen, daB die ANTONOWScho Beziehung all- 
gemein nicht erfullt ist. Messungen der Oberflachenspannung yon mit Bzl. oder Hexan 
gesatt. W. ergeben ebenfalls Abweichungen davon. — Die Grenzflachenspannung an 
der Grenze W.-Bzl. wird dureh KOR oder NaOH erhólit. Auch auf diesen Fali liiBt 
sich die ANTONOWsche Regel nicht anwenden. (Kolloid-Z. 62. 76— 78. Jan. 1933. 
•Moskau, Lab. f. Kolloidphysik u. physikal. Chem. d. Industr.-Padagog. L ie b k n e c h t-  
Inst.) " R o g o w s k i.

E. A. Guggenheim und N. K. Adam, Thermodynamik der Adsorption an der 
Oberflache von Losungen. In  der GiBBSschen thermodynam. Theorie der Obcrfliichen 
wird, da fur die in Frage kommenden Komponenten des Systems der Oberflachen- 
iiberschuB angegeben werden muB, eine mathemat. Flachę, die in dem inhomogenen 
Gebiet zwischen den beiden Phasen liegt, eingefiihrt. Die Lage dieser Flachę wurde, 
z. B. bei der Ableitung der GiBBSschen Adsorptionsgleichung so gewahlt, daB der 
ObcrflacheniiberschuB der einen Komponente gleieh Nuli ist. Vff. untersuchen nun, 
welehe Form die allgemeincn GiBBSschen Gleiehungen annehmen, wenn andere An- 
nahmen bzgl. der Lage der Grenzflachen gemacht werden. (Proc. Roy. Soe., London.
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Ser. A 139. 218—36. 2/1. 1933. London, Univ. Coli. Lab. of Physical and Inorganic 
Chem. Imperial Chem. Industries Ltd.) J g z a .

R. C. Evans, Das Oleichgemcht zwisehen Atcmen und Ionen, die an einer Mełall- 
oberflachę adsorbierl sind. Zur Erklarung der bei der Unters. der Verdampfungsgeschwin- 
digkeit von Alkalimotallen, die an h. W  adsorbiert sind, gewonnenen Ergebnisse wird 
die Theorie von B e c k e r  (C. 1930. I I .  3120) so erweitert, daB die Geschwindigkeit 
der Gleichgewichtscinstellung zwisehen den adsorbierten Ionen u. Atomen ermittelt 
werden kann. (Proc. Cambridge philos. Soe. 29. 161— 64. 31/1. 1933. Clare Coli.) L o r .

Wilhelm Knop, Untersuchungen iiber aktive aschefreie Zuckerkohle. Die Arbeit 
besehaftigt sich eingeliend mit dem vollig yerschiedenen Verh. von aktivierter Holz- 
kohle u. Zuckerkohle bei der Adsorption homologer Reihen (Umkehrung der T raube-  
schcn Regel) u. zeigt anschlieBend Verdrangungsverss., um aus ibnen Schliisse bzgl. 
der Orientierung organ. Molekule an der Kolilenoberflache ziehen zu kónnen. — Die 
am wenigsten aktivicrte Kohle zeigt die bekannte Umkehrung, bei starker aktivierten 
Priiparaten stellt sich eine t)bergangserscheinung ein, wahrend die aktivste Kohle 
ein vollkommen n. Yerh. aufweist. Die Affinitat der Kolile zum Adsorptiy iindert sich 
nicht mit fortschreitender OberflaclienvergróBerung. Die Reihenfolge der Adsorbier- 
barkeit (von Fettsauren) ist durch die PorengroBe bedingt. Bei Kohlepraparaten mit 
Poren von Molekiildimensionen kann eine Umkehrung der TRAUBEschen Regel ein- 
treten. Ais Boweis fiir die dichte Struktur einzelner Zuckerkohlen ist ilire Inaktivitat 
in dem Adsorptionsverli. gegenuber groBmolekularen Farbstoffen anzusehen, da in- 
folge feiner Capillarporen gróBeren Molekiilen die fiir die Adsorption wirksame Ober
flache nur teilweise zuganglich ist. —  Die Verdrangungsverss. lassen (bei Dicarbon- 
siiuren: Bemsteinsaure, Glutarsiiure u. Adipinsaure) den SchluB auf eine flachę Molelciil- 
orientierung an der Kohlcoberflache zu, derart, daB die CH2-Gruppen flach an der 
Oberflache liegen, wahrend die hydrophilen Gruppen in die Lsg. ragend angenommen 
werden mussen. Bei Benzolderiw. ist es wahrscheinlieh, daB der Benzohing ganz nahe 
an der Oberflache liegt u. die hydrophilen Gruppen senkrecht zur Ringflache angeordnet 
sind. •— An der Kohlcoberflache werden aromat, u. aliphat. Verbb. mit mehreren 
polaren Gruppen viel starker adsorbiert, ais es nach ihrem Verh. an der freien W.- 
Oberfliiche zu erwarten ist. Die Affinitat Kohle-Valeriansiiure ist groBer ais im Palle 
Kohle-Propionsaure. —  In  Eettsaure-A.-Gemischen gilt die gewohnliche F r e u n d lic h -  
sehe Exponentialformel fiir die Fettsaureadsorption. (Z. Ver. dtsch. Zuckerind. 83. 
125—78. Febr. 1933. Berlin, Univ.) T ae g e n e r .

B. Anorganische Chemie.
Gregory P. Baxter, William E. Shaefer, Merrill J. Dorcas und Edward 

W. Scripture jr., Eine Remsion des AtomgewicMes von Arsen. I. Die Analyse von 
Arsentribromid. I I . Die Analyse von Arsenlrichlorid. K r e p e l ic a  fand (C. 1931. I. 
584) 74,934, umgercchnet 74,938, wahrend der Wert nach Aston 74,92—74,93 sein 
soli. Da Yff. etwas weniger ais 74,91 finden, fuhren Massenspektrograph u. Analyse 
nicht zu ident. Zahlen. AsBr3 u. AsC13 werden in ganz aus Glas zusammengeblasenen 
App. aus den Elementen (mit As im tlberschuB) hergestellt u. (z. T. iiber As oder Cu) 
dest., viele Fraktionen analysiert, meist durch Best. der gerade zur Fiillung notigen 
Menge Ag. Die nephelometr. SchluBbest. wird in ganz verd. Lsgg. oft erst nach Monaten 
ausgefiihrt. Ais Verhaltnis Ag: AgCl wird 0,752 652 statt 0,752 627 gefunden. Die 
ScliluBzahlen fiir das At.-Gew. in 8  Versuchsreihen sehwanken zwisehen 74,897 u. 
74,924; Mittel 74,906 oder 74,909. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1054— 66. Marz 1933. 
Cambridge, Mass., Harward Univ., T. Jefferson Coolidge chem. Lab.) W. A. R o th .

Emald G-. J. Hartley, Untersuchungen iiber alkylierte komplexe Cyanide. I. Die 
Isomerie der alkylierten Ferrocyanide. I I . Hexaalhylierte Ferrocyanide. Vf. hatte 
festgestellt (C. 1913. I I .  1036), daB man beim Erhitzen von [Fe(CNMe)G]Cl2 (Me =  
Methyl) zwei Isomere, a- u. /3-Tetramethylferrocyanid, erhalt. H o l z l  (C. 1927. I I .  
1018) hatte auch zwei Isomere besehriebon; die von dem letzteren angegebene a-Form 
stimmt offenbar mit der yon dcm Vf. beschriebenen iiberein, fur die /?-Form gilt dies 
jedoeh nicht. Die Angaben iiber die /?-Form differieren 1. bzgl. des Verh. gegenuber 
AgN03. 2. gegen FeCl3, 3. bzgl. der relativen Loslichkeit gegenuber der a-Form 
u. 4. gibt H o l z l  an, daB das /Msomere in wss. Lsg. elektrolyt. dissoziiert ist. Neue 
Mol.-Gew.-Bestst. zeigen nun, daB sowohl der a- ais auch der /?-Modifikation die Formel



1933 . I . B. A n o r g a n is c h e  C h e m ie . 2795

[Fe(CNMe)4(CN)2 ]Cl2 zukommt. Fiir die beiden Isomeren kommen dieFormelnl u. II 
in Frage:

CN CN CNMe

CNMe CN CNMe
Durch Anlagerung von Methylgruppen miiBten also die beiden Modifikationen in die 
Verb. III iibergefiihrt werden kónnen. Dagegen mii Lite die Anlagerung von zwei Athyl- 
gruppen zu zwei verschiedenen Verbb. fiihren. Vf. fiibrt solche Verss. durch. Die 
gebildeten Verbb. [Fe(CNMe)0 ]J2-2 HgJ2 u. [Fe(CNMe)4(CNAth.)2]J2-2 HgJ2, die An
lagerung ist allerdings nur bei Anwesenheit von HgJ moglich, die krystallograph. u. 
opt. untersucht werden, zeigen ein Verh., das mit der Annahme der Formeln I u. II 
fiir die Isomeren vollstiindig zu yereinbaren ist. — Bei der lik. von Ag4Fe(CN) 0 mit 
C2H 5 J, ausgefiihrt beim Kp. des Athyljodids, erhalt man Tetraathylferroeyanid, aber 
keine hoher athylierte Verb. Vf. zeigt, daB man eine hexaiithylierte Verb. erhalt, 
wenn man die Rk. bei Zimmertemp. durchfiihrt; die Verb. zeigt ein dem [Fe(CNMe)6]J2-
4 AgJ ganz analoges Verh. (J. chem. Soc. London 1933. 101—05. Jan. Oxford, 
Univ.) Juz A.

F. Ćuta, Einige Doppelsalze von Cadmiumferricyanid. (Vgl. C. 1930. I. 351.) 
Cd3 [Fe(CN)G], lost sich in Alkalichloridlsgg., wobei Vf. ebenso wie fiir den Fali des 
Zn3[Fe(CN) 6 ] 2 annimmt, daB die unyollstandig dissoziierten Schwermetallchloride in 
der Lsg. komplex gebunden werden. Die aus der Lsg. auskrystallisierenden Doppel
salze sind folgende: Aus KCl-Lsg. scheiden sich gelbrote yiereekige Pliittchen der Zus. 
CdKFe[CN)6 ■ 2 KCl ■ 5 H„0 aus, die in der Mutterlauge oder an der Luft in blutrote, mkr. 
oktaedr. Krystalle von CdKFe(CN)e iibergehen. Aus w. gesatt. NH 4C1-Lsg. werden 
Heine Prismen der Zus. GdNHiFe(GN)e- 2 N Ii fil- 1,5 I I20  erhalten, aus bei n. Temp. 
nicht gesatt. NH 4C1-Lsg. gelbe Pliittchen der Zus. Gd^NH^FeiGN)^-NH^l-13 H20, 
wl. in W. Aus LiCl-Lsg. scheiden sich rótHehe, yiereekige, tafelfórmige, mkr. Krystalle 
aus, die der Formel LiGdĄ[Fe(GN)0]3-16 II„O entsprechen, diese bleiben unverandert, 
sie sind in k. u. sd. W. fast unl.; es wird noch eine zweite Krystallart gebildet, die jedoch 
nicht isoliert werden konnte. Aus konz. NaCl-Lsg. werden kub. Krystalle der Zus. 
Na2Cds[Fe(GN)ll]i -20 I I20 erhalten, wl. in li. u. h. W. (Coli. Trav. chim. Tchecoslovaquie 
4. 400—411; Chem. Listy Vedu Prumysl 26. 525—31. Sept./Okt. 1932. Prag, Tschech. 
T. H., II . Inst. f. analyt. Chemie.) R. K. M u l l e r .

H. T. S. Britton und William E. Battriek, Physikalisch-chemischc Unter- 
suchungen iiber die Ko?nplexbildung mit schwachen Sauren. VI. Alkalische Losungen 
von Thoriumtarlrat. (V. vgl. C. 1932. II . 3825.) Th wird in alkal. Lsgg. bei Ggw. von 
Weinsaure ais bas. Tartrat, dessen Zus. aber nicht genau definiert ist, in Lsg. gehalten. 
Vff. weisen nach, daB in den Komplex gewisse Mengen Natriumtartrat eingehen. Es 
werden an ThCl.r Lsgg. potentiometr. u. konduktometr. Titrationen wahrend der Zugabe 
von 0—12 Aquivalent Natriumtartrat durchgefiihrt u. auch das Verh. dieser Lsgg. 
gegen NaOH untersucht. Boi Zugabe yon Natriumtartrat fiillt der pn-Wert der Lsg. 
etwas ab; zugleich steigt die Leitfahiglceit entsprechend dem Auftreten von freier Saure 
Wenn das Maximum der Aciditiit erreicht ist, das ist der Fali bei Zugabe yon 2 Moll. 
Tartrat, fiillt ein bas. Th-Tartrat aus, das wahrend der weiteren Zugabe yon 2 Aquivalent 
Tartrat wieder in Lsg. geht. Die Leitfahigkeit fallt wahrend dieser Poriode ab. Der 
Punkt, bei dem der Nd. yollstandig in Lsg. gegangen ist, ist von mehreren Faktoren, 
z. B. von der Geschwindigkeit der Tartratzugabe, abhangig. Es werden ferner Lsgg., 
denen yerschiedene Mengen Tartrat zugesetzt sind, mit NaOH potentiometr. u. kon
duktometr. weitertitriert. Bei diesen Titrationen erhalt man, je nach Menge des in 
der Lsg. Yorhandenen Tartrates u. des NaOH klarc Lsgg. oder auch kolloide Suspensionen. 
( J . chem. Soc. London 1933. 5—9. Jan. Exeter, Univ. College.) J u z a .

Francisco Cignoli, Komplcxe des Wolframs und Molybdans mit der Phosphor- und 
Arsensaure sowie anderen Sauren. tibersicht. (Rev. Centro Estudiantes Farmae. Bio- 
quim. 22. 149 B—158 B. 1933.) W i l l s t a e d t .

Francisco Cignoli, Phosphorwolfram-, Phosphonuolframmolybddn-, Arsenwolfram-, 
Arsenwolframmolybdan-, Phospliorarsenivolframreagens und ahnliche Rcagentien. Vor-
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schriften fiir die Darst. der genannten Reagentien. (Rev. Centro Estudiantes Farmac. 
Bioąuim. 22. 175—85. 1933.) W il l s t a e d t .

Arthur Rosenheim und Lothar Gerb, Ober die opłische Isoinerie der komplexen 
Salze des zweiwerligen Platins und Palladwms. Yff. haben spiranartig konstituiertc 
Tetrammine des zweiwertigen Pt dargestellt u. untersucht. Zusatz von Toluylendiamin 
zu einer etwa 40° w. Lsg. von K 2PtCl4 fuhrto zum gelbgriinen Monotoluylendiamin- 
dichlorplatin(II), Pt(C7H 10N 2 )Cl2 (1). Das Bistoluylendiaminplatin(lI)chlorid, 
[Pt(C7H 10N 2 )2]Cl2 (II), wurde erhalten durch Kochen von I mit iiberschussigem 2,3-Di- 
amino-l-methylbenzol. Durch Umsetzung von II mit IC2S20 6 erhalt man ein weiBes 
Dithionat der Platinbase, [Pt(C7H 10N 2 )2 ]S2O,; (III), analog mit dem Ba-Salz der Tri- 
brenzeatechinarsensaure das farblosc Tribrenzcatechinarsenat, [Pt(C7H 10N2)2] [As- 
(CcH 40 2 ) 3 ] 2 (IV), u. mit Bromcamphersulfosaure das weiBe Bromcamphersulfonat der 
Platinbase, [Pt(C7H 10N 2 )2](C10H 1 4O4BrS)2 (Y). Die opt.Unters. dieserVerbb. wurde durcli 
die geringe Lóslichkeit u. Żers. ilirer Lsgg. erschwert. Infolge der geringen Lichtdurch- 
lassigkeit der Lsgg. u. da kein filtriertes eindeutiges Licht angewandt werden konnte, 
waren dic Bestst. der opt. Drehung nicht ganz fehlerfrei. Aus den Messungen von V in 
Methanollsgg. errechnet sich fiir das Kation, [Pt(C7H 10N2)2]'' die molekulare Drehung 
zu (M) — — 304,3°. Die Befunde beweisen, daB diesen Amminen eine ster. Struktur 
zu erteilen ist. — Auf analoge Weise wurden die Ditoluylendiaminvcrbb. des Pd dar
gestellt: das Chlorid der Palladiumbase, [Pd(C7H 10N 2 )2 ]-Cl2-4 H20 (VI), u. das Brom
camphersulfonat der Palladiumbase, [Pd(C7H 10N 2 )2 ]-(C10H 14O4BrS) 2 (VII). Die opt. 
Unterss. von VII scheiterten an der zu geringen Lóslichkeit u. zu groBen Zersetzlichkeit 
der Verbb. Bei dem einbas. Cinchoniniumsalz der Palladiumdisalicylsaure, 
(C19H 22N 20) [Pd(0CcH 4C02H)2] (VIII), gelang jedoch die Spaltung des Palladium- 
disalicylatanions in opt. Imoesre; die molekulare Drehung ftir das Anion in l ° / 0 Acet- 
essigesterlsg. ergab sich zu (M) =  —399,2°. — Es wird iiber das ster. Gebilde disku- 
tiert. Ais einfachstes Modeli erwies sich das tetragonale Bisphenoid. — Verss. einer 
Spaltung der innerkomplexen Ni- u. Pd-Salze des Methyloxyglyoxims in opt. Isomere 
fuhrten zu keinem befriedigenden Ergebnis. —  Im  Nachtrag wird auf die von R e ih le n  
u. H uhn  (C. 1933. I. 199) gefundenen, etwas abweichenden Werte fiir (M) des Palla- 
diumtetramminkations hingewiesen u. diese Unstimmigkeit auf die hier erfolgte An- 
wendung von opt. nicht reinem Licht zuruckgefuhrt. (Z. anorg. allg. Chem. 210. 289 
bis 302. 6/2. 1933. Berlin N, Wiss. chem. Lab.) Roehbich.

D. Organiście Chemie.
E. Bergmann, M. Polanyi und A. Szabo, Der Mechanismus einfacher Substi- 

lulioiisvorgange und die Waldensche Umkelirung. I. Mitt. Wie von Meer u . PolAnyi 
(C. 1933. I. 1397) ausgefuhrt wurde, ist bei Substitution polarer organ. Molekule durch 
negatiye Ionen WALDENsche Uinkehrung zu erwarten. Die von CONANT, K irn e r  u . 

Hussey (C. 1924. I. 1181; 1925. I. 1713. 1714) untersuchten Umsetzungen von Alkyl- 
ehloriden mit Jodionen eignen sich nicht zu einer Nachprufung, da die konfigurative 
Zuordnung von Chloriden u. Jodiden nicht móglich ist. Die Theorie ist aber priifbar, 
denn wenn die Anlagerung eines Halogenions an ein Ałkylhalogenid an der dem Halogen- 
atom entgegengesetzten Seite des Molekiils erfolgt, so muB ein Austausch stattfinden,

der bei der Rk. J ' -)- -->- + J ' zur Raeemisierung fiihrt, die in

diesem Fali der WALDENschen Umkehrung entspricht. — Die Theorie wurde an 
CH3 (C3H 7)CHJ (I) u. an CH3 (C4H9)CHJ (II), zwischen 0,115 u. 0,198 Mol/l bei 30,35° u. 
bei II auch bei 22° in Acetonlsg. gepruft u. bestatigt. Die NaJ-Konz. wurde von 0,049 
bis 0,309 Mol/l Yariiert. Die Rk.-Geschwindigkeitskonstanten steigen mit der NaJ- 
Konz. langsamer ais proportional, wohl infolge der sich andernden elektrolyt. Disso- 
ziation. H20 vermindert die Rk.-Geschwindigkeitskonstante bei 2 %  Zusatz etwa auf 
die Halfte, "bei 5%  etwa auf ein Funftel. — Die Aktionskonstante (StoBzahl) betragt 10s, 
also etwa x/ioo des gaskinet. Wertes, die Aktivierungswarme 16300 cal. — II wurde 
nach der Raeemisierung wiedergewonnen u. identifiziert. I  reagiert etwas rascher, da 
die ster. Hinderung geringer ist. —  Die Substitutionsgeschwindigkeit der Br-Verb. 
wurde Yorlaufig gepruft u. liegt zwischen der der J-Verb. u. der der von CONANT ge- 
messenen Cl-Verb. Die Aktivierungswiirme betragt bei C o n a n t  18,5 kcal. —  Einige in 
der Literatur bescliriebene Fałle von Umkelirungs- u. Racemisierungsrkk. werden voin 
Standpunkt der Theorie des negativen Rk.-Meehanismus diskutiert. — Der positivo
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Mechanismus laBt sich noch nicht priifen, es konnte aber die opt. Stabilitiit eines Car- 
boniumions, das beim positiyen Mechanismus auftreten sollte, ani Beispiel des C0H5- 
(CH3 )CHC1 in fl. S02 gepriift werden; die Lsg. ist in 6  Tagen vollstandig racemisiert, 
wahrend A dam s u .  W a l l i s  (C. 1933. I. 1446) die konfigurative Stabilitat eines nega- 
tiven Carboniumions, des 9-Phenyl-2,3-benzoxanthyls nachweisen konnten. —  Bei der 
Darst. von I  u. II muBte abweichend von den Angaben von P ic c a k d  u . K e n y o n  

(C. 1911. 713) die Einw. des H J  in 15 Min. bei 55° Yorgenommen werden, um die
Prodd. opt.-akt. zu erhalten. (Z. physik. Chem. Abt. B. 20. 161—74. Marz 1933. 
Berlin, Chem. Inst. d. Univ. u. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. physikal. Chemie u. 
Elektrochemie.) GoLDFINGER. -fi

Joseph Kenyon, Henry Phillips und Frank M. H. Taylor, Einige Waldensche 
ZJmkchrungsreaktionen der p-Toluolsulfonsamc- utul p-Toluolsulfinsdureesler des l-Phenyl- 
mełhylcarbinols. Es ist friihor gezeigt worden, daB p-Toluolsulfonsaureester akt. Alkohole 
mit A. u. Salzen von Carbonsiiuren unter WALDENScher Umkehrung reagieren, wobei 
die p-Toluolsulfogruppe durch den eintretenden Acylrest yerdrangt wird (vgl. 
z. B. G o u g h , H u n t e r  u .  K e n y o n , C. 1926. II . 2570). Vff. untersuchen nun das Verh. 
eines Toluolsulfonats, in dem C0H 5 direkt an das asymm. C-Atom gebunden ist, weil 
nach MC K e n z ie  u .  C lo u g h  (J. chem. Soc. London 97 [1910]. 1016. 2564) das Verh. 
solcher Verbb. von dem ihrer aliphat. Analogen abweichen kann. Die Darst. eines ge- 
eigneten Ausgangsmaterials stiefi auf bctrachtliche Schwierigkeiten. 1-Mandelsaure- 
athylester u. 1-Phenylmethylcarbinol reagieren nicht glatt mit C.HT • S0 2C1. Das zieni- 
lich unbestandige 1-Phenylmethylcarbinyl-p-toluolsulfinat (K e n y o n  u. PHILLIPS, 
C. 1930. I I .  1977) lśiBt sich leicht oxydieren, das Sulfonat ist aber nicht rein erhaltlich. 
Das Sulfinat wurde deshalb in einer Lsg. des mit dem Sulfonat umzusetzenden Reagens 
mit Hyperol (=  Harnstoff + H ,0,), das auch bei Abwesenheit Yon W. angewandt 
werden kann, oxydiert. Das 1-Sulfinat hat dieselbe Konfiguration wie der 1-Alkohol 
(es liefert bei der Hydrolyse unveriinderten 1-Alkohol zuriick); die Oxydation zum 
Sulfonat greift nur am S-Atom ein u. andert die Konfiguration nicht; ebenso verlauft 
die Acetyllerung u. die Veratherung des Alkohols ohne Konfigurationswechsel. Dagegen 
crha.lt man aus dem 1-Sulfonat durch Einw. von Eg. u. von A. bzw. Butylalkoliol das 
d-Acetat u. den d-Athylather bzw. d-Butylather; liicr erfolgt also —  neben einer be- 
trachtliehen Racemisierung —  WALDENsche Umkehrung. Beim Kochen mit LiCl u. 
KjCO.) in A. gibt das 1-Sulfonat einen 1-Athylather. Da bei Abwesenheit von LiCl ein 
d-Athylather erhalten wird, muB der 1-Athylather aus durch Einw. von LiCl auf das 
1-Sulfonat gebildetem d-a-Chlorathylbenzol entstanden sein. d-a-Chlorathylbenzol 
konnte bei der Einw. von LiCl auf das 1-Sulfonat in Acetanhydrid isoliert werden. Es 
ist aus verschiedenen Griinden anzunehmen, daB auch diese Rk. unter Umkehrung ver- 
lauft. —  Die p-Toluolsulfinate von aliphat. u. hydroaromat. Alkoholen geben beim Er- 
hitzen mit Alkoholen oder mit Carbonsauresalzen keine Ather bzw. Ester: beim Er- 
hitzen von C7H 7 • SO • O • C2H 5 mit d-/?-Oetanol oder 1-Menthol erhalt man durch Um- 
esterung d-/J-Oetyl- bzw. 1-MenthyI-p-toluolsulfinat; durch Erhitzen mit A. u. 
K-Acetat kann man daraus die Alkohole regenerieren. Wahrend die Toluolsulfonate 
dieser beiden Alkohole mit Carbonsauren unter Umkehrung Ester liefern, haben neuere 
Unterss. ergebcn, daB die Toluolsulfinate ohne Konfigurationswechsel oder Racemi
sierung in Carbonsaureester iibergefiihrt werden kónnen. Im  Gegensatz zum Verh. des 
Octyl- u. Menthyltoluolsulfinats reagiert 1-Phenylmethylcarbinyl-p-toluolsulfinat be- 
sonders in Ggw. von Siiuren unter Umkehrung; es gibt mit sd. A. bei Abwesenheit von 
K„C03  d-a-Phenyldiathyliither. Oxydation des Sulfinats durch Luft liegt hier nicht vor, 
da die Rk. bei AusschluB von Luft ebenso verlauft. Der d-Ather entsteht auch beim 
Kochen des Sulfinats mit A. unter Zusatz von Toluolsulfinsaure oder -sulfonsaure. Da- 
gegen entsteht beim Kochen des 1-Sulfinats mit A. u. LiCl auch bei Ggw. von K 2C03 

ein 1-Ather, wahrscheinlich unter vorheriger Bldg. von d-a-Chlorathylbenzol, die mit 
Umkehrung Yerbunden ist. In  essigsaurer Lsg. geht das 1-Sulfinat glatt in das d,l-Acetat 
liber. Die Ursache dieser vollstandigen Racemisierung ist unbekannt. — Bei der Oxy- 
dation isomerisiert sich das Sulfinat in sauren Lsgg. leiehter zum entsprechenden Sulfon 
ais in neutralen. Anscheinend werden sowolil die Isomerisierung ais auch die Austausch- 
rkk. durch H-Ionen katalysiert.

V e r s u c h e. Drehwerte ohne nahere Bezeichnung gelten fiir /. =  5461 A u.
1 =  2,5 cm. l-Phenylmełhylcarbinol gibt mit p-CH3 ■ CcH, ■ SÓ2H in sd. absol. A., _der 
durch Dest. iiber K 2C03 standig von W. befreit wird, d-x-Phenyldidihylalher, Kp.ls 73°, 
a — +7,53°, u. Di-p.to!yldisulfoxyd, F. 75°. Der d-Alkohol gibt mit CH3• C6H ,■ S03H
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l-a.-Phenyldiathylather, a =  — 1°, u. d,l-Plienylmethylcarbinol. —  l-Phenylmethyl- 
carbinyl-d,l-p4oluolsulfmat (ans CH3 -C6H4- SOC1 u. dem 1-Alkohol in Ggw. von Pyridin) 
gibt mit Eg. d,l-Phenylmclhylcarbinylacetat, Ci0H 12O2 (Kp . 15 105°, n2° =  1,5045), u. 
d,l-p-Tolyl-a.-phcndthylsulfon (F. 133— 134°), mit A. a-Phenyldiathylather (Kp.,fl 72 
bis 73°, a =  +0,54°), mit LiCl u. K 2C03 in A. l-a-Phenyldiathylather (Kp . I 5  80°, nu 18 =
1,4978, a =  —3,88° bzw. K p . 14 79°, n 19 =  1,4976, a5161 =  — 2,8°). — l-Phenylmelhyl- 
carbinylaceiat, aus dem 1-Alkohol (a =  — 13,15°) u. (CH3 -C0)20, Kp.ls 109°, n ls =
1,5048, D.20., 0,930, a =  — 23,55°, [<x]d =  —58,4° in A. — a-Phenyldiathylather, aus der 
K-Verb. des 1-Carbinols u. C2H 5Br, hat [cc]d =  — 83,6° in A. — Verss.- zur Isolierung von 
l-Phenylniethylcarbinyl-p-loluolsulfo7iat s. Original. Zu den Umsetzungen wurde eine 
aus dem Toluolsulfinat mit Hyperol hergestcllte Lsg. benutzt. Man erhielt durch Einw. 
von A. u. Iv2C03 d-a-Phenyldiiithytiilher (Kp . 15 80°, n 1 8  =  1,4979, a =  +4,50°) mit 
Butylalkohol u. K 2C03 Biilyl-d-a.-phcndthyldther, C12H180 (Ivp. 23 102°, n2 1 =  1,4961, 
a =  +5,11°), mit LiCl u. K 2C03 in A. l-cc-Phenyldiathylather (Kp . 14 79°, n 1 8  =  1,4975, 
jz =  —2,0°), mit LiCl u. Acetanhydrid d-a-Chlordthylbenzol (Kp . 16 75°, n 1 8 =  1,5297, 
a =  +0,27°) u. d-Phenylmcthylearbinylacetat (Kp . 15 105°, n2° =  1,5054, a =  +0,35°), 
das auch durch Einw. von Eg. bei gewohnlicher Temp. (mit n 1 8  =  1,5047, a — +2,75°) 
erhalten wird. — d,l-Phenylmethylcarbinyl-p-toluolsulfinat geht bei Einw. von Luft teils 
dureh Oxydation, teils durch Isomerisierung, in p-Tolyl-a-pheiidthyUidfon tiber; diese 
Rk. wird durch K 2C03 verzogert. — l-Butyl-a-phendthylałher, aus der K-Verb. des 
1-a-Phcnilthylalkohols u. Butylbromid in A. Kp . 21 100°, n2° =  1,4958, a =  —9,2°, 
[a]D =  — 53,8° in A. (J . chem. Soc. London 1933. 173—78. Febr. London S. W. 11, 
Battersea Polytechnic.) OSTEP.TAG.

John A. Hetherington imd Irvine Masson, UnXe.rsuchv.ngen iiber Nitrierung. 
Yff. beschaftigen sich vor allem mit der Frage, warum bei yielen der aromat. Nitrierungen 
ein W.-entziehendes Mittel wie H 2S0 4 von so groCer Bedeutung ist u. ob die schiidliche 
Wrkg. des W. bei der Nitrierung darauf zuruckzufiihren ist, dafi bei Anwesenheit von 
W. die HN0 3 hydratisiert wird u. nur die nicht hydratisierte HN0 3 nitrierend wirken 
kann. Es werden systemat. Nitrierungen von Nitrobenzol zu Dinitrobenzol Iiber ein 
groBes Mischungsgebiet von HN03, H 2SO., u. W. durchgefuhrt. Die Rk. kommt zum 
Stillstand, bevor alles HN0 3 u. alles Nitrobenzol verbraucht ist, wenn nicht genug 
H 2S0 4 yorhanden ist, um alles in der Lsg. enthaltene W. ais H 2S0 4 -H20 zu binden. 
Ganz almlich liegen die Verhaltnisse bei der Nitrierung von Nitrotoluol. Nitrobenzol 
selbst wirkt in iilinlicher Weise wie W., aber nur sehr vicl schwacher, yerzogernd auf 
die Rk. ein. Es wird ferner angegeben, unter welchen Bedingungen sich bei der 
Nitrierung zwei Fl.-Schichten bilden; der Sitz der Rk. bei einer Zweiphasennitrierung 
ist die Siiureschicht; in der organ. Schicht geht die Rk. nicht vor sich, trotzdem in 
ihr betrachtliehe Mengen Saure gel. sind. Vff. nehmen an, daC wenigstens die yier im 
folgenden angegebenen Gleichgewichte bei der Nitrierung eine Rolle spielen:

1. H 2S0 4 + (H 30)‘ (N03)' ^  (H 30 )‘ (HS04)' + HN0 3

2. H 2S0 4 + PhN0 2 (PhN02 -H)' (HS04)'
Der bimolekularen reyersiblen Nitrierung selbst lcommt daim folgender Verlauf zu: 
(PhN02 -H)‘ + HN0 3 ^  CgH 4(N0 2 ) 2 + (H3 0 )‘. Das Nitrat-Ion spielt bei der Nitrie- 
nmg offenbar keine Rolle.

3. HNOs + PliNO, (PhN02 -H)' (NOa)'
4. (PhN02 -H) + H20  ^  PliŃOo + (H 30 )‘. (J. chem. Soc. London

1933. 105— 14. Jan. Durham, Uniy.) ; J uza .
K. Bodendorf und G. Koralewski, Ober den Mechanismus der Kondemation 

zwischen Atninen. Formaldehyd und Ketonen. M annich (vgl. Arch. Pharmaz. Ber. 
dtsch. pharmaz. Ges. 255 [1917]. 261; Ber. dtsch. chem. Ges. 53 [1920]. 1874) hat 
gezeigt, daB sich Ketone mit HCHO u. Aminen (oder dereń Salzen) meist sehr glatt zu 
p- Amino ketonen kondensieren lassen:

R-CO-CH3 + HCHO + H-NR./— >-R-CO-CH2 -CH2 -NR2'
Aus der Tatsachc, daB bei Yerwendung von Amin s a l z e n  wahrend der Kondensation 
stark saure Rk. auftrat. folgerte er, daB labile 0.\vmethvlverbb., entstanden naeh: 
R..-NH-HC1 + H C H O — >-R2 -N-CH2-OH + HC1, ‘in denen die bas. Natur des 
N-Atoms stark geschwacht ist, Zwischenprodd. der Rk. sein konnten. — Um das zu 
entscheiden, liaben Yff. zwei derartige Jlethylolyerbb.: Dimethylaminomethanol u. 
Piperidinomcihanol. naher untersucht. Beide Verbb. sind iiuBerst unbestiindig, in Form 
ilirer Chlorhydrate bzw. Pikrate sind sie haltbarer. Yff. yerglichen nun die Konden- 
sationsaaisbeuten, die bei yollig gleichartiger Arbeitsweise erhalten wurden, wenn man
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Ketono (benutzt wurden Antipyrin u. Cyclohexanon) a) mit HCHO u. f r e i e m Amin, 
b) mit dem entsprechenden yorgebildeten Methylolamin u. c) mit HCHO u. s a 1 z - 
s a u r e m Amin kondensierte. Fungierten die Methylolamine tatsachlich ais n. Zwi- 
schenprodd. der Kondensation, so hatte bei ihrer Anwendung eine hóhere Ausbeute 
oder eine abgekiirzte Rk.-Dauer eintreten miissen. Erhalten aber wurden bei g 1 e i - 
c h e r Rk.-Dauer im Falle c die hóchste, im Falle b die niedrigste Ausbeute. Wahr- 
scheinlieh also vormógen die Methylolamine erst auf dem Umwege iiber freies Amin u. 
HCHO mit den Ketonen zu reagieren. Naeh E in h o r n  (Liebigs Ann. Chem. 343 
[1905]. 207) verbinden sich auch Saureamide mit HCHO zu Methylolverbb., die weit
gehende Ahnlichkeit mit den Methylolaminen zeigen. Eine in der Art gleiche Kon
densation zwischen ihnen u. Ketonen gelingt aber nieht. Damit scheiden die Methylol
amine ais Zwisehenprodd. der obigen Kondensation aus. — Es wurde nun untersucht, 
ob im Verlauf der Kondensation primar eine solehe zwischen HCHO u. Keton statt- 
findet, also ob Methylolverbb. der Ketone ais Zwisehenprodd. auftreten. Ais Methylol- 
ketone wurden zur Unters. herangezogen: 2-Ketobutanol-i (I), 2-Oxymethylcyclo-
he,xanon (II), Phenylpropiolallcohol (Ul) u. Methylolantipyrin (IV) (iiber die Darst. 
dieser bisher unbekannten Verb. wird unten berichtet). I  u. I I  kondensierten sich mit 
f r e i e n Aminen glatt zu den entsprechenden Basen, mit Amin s a 1 z e n aber konnten 
nachweisbare Mengen von Umsetzungsprodd. nieht erhalten werden. I I I  u. IV ver- 
sagten in beiden Fallen, auch unter den yerscliiedensten Vers.-Bedingungen, yollkommen. 
Der Vorlauf der Kondensation von I  u. I I  mit freien Aminen ist wohl so zu erklaren, 
daB Oxymethyl ketone bei Alkali- oder Siiureeinw. leiclit unter W.-Abspaltung in 
,a,/?-ungesatt. Ketone iibergehen, die Amin an die Doppelbindung anlagern:

—CO-CH-CIIjOH [—CO-Ó==CIlJ - ->- — CO-^H-CH^NR*
Vinylphenylketon setzt sich schon in der Kalte sehr glatt mit NH(CH3 ) 2 zu co-Dimethyl- 
aminopropiophenon um. Naeh diesem Schema kónnen I I I  u. IV nieht reagieren, da 
bei diesen eine primare W.-Abspaltung nieht eintreten kann. Damit scheiden auch 

^ 0 1 1 “ / O H  die Methylolketone ais Zwisehenprodd. bei der
q-----pŁ. q _________________CH Kondensation zwischen Aminen, HCHO u.

__ y  j | Ketonen aus. — Vff. nehmen an, daB bei der
O o ______ q u  Bldg. der Oxymethylketone vor dem Ent-

+ stehen des endgultigen Rk.-Prod. eine wechsel-
seitige Beeinflussung der reagierenden Moll. stattfindet, die zuerst zur Bldg. eines 
lockeren Additionsprod. u. erst iiber dieses zum eigentlichen Rk.-Prod. fuhrt. Die 
Leichtigkeit, mit der HCHO mit Ketonen reagiert, liiBt sich mit einer primiiren, lockeren 
Addition der polaren Gruppen erklaren (vgl. nebenst. Formel). (Dabci ist vielleicht 
eine Stabilisierung des Vierrings nieht oinmal notwendig.) Unter dem EinfluB von 
Sśiuren oder Alkalien fiihrt die Spaltung unter W.-Addition zu Oxymethylketonen: 

/-OH
R ■ C----- CH, /-OH

1 1 . C----- CH, — y  R.CO-CH2-CHjOH
O----
H

-- CH» '"'OH I

-OH
CIIjOH

Analog fuhrt die Spaltung mit Aminen zu /J-Aminoketonen. Da naeh dieser Formu- 
lierung die Ketone in der Enolform in die Rk. eingehen, war zu erwarten, daB die Rk. 
besonders leieht bei solchen Carbonylyerbb. gelingen wiirde, die, wie Benzoylaceton u. 
Acetessigester, sehr weitgehend enoHsiert sind. Wider Erwarten wurden aber in beiden 
Fallen keine Spur neuer Basen, sondern fast quantitativ die entsprechenden Methylen- 
bis-Verbb. erhalten. Der scheinbare Widerspruch gegeniiber obiger Formuherung 
erklart sich hier so, daB die Aufspaltung der Sauerstoffbriicke dureh ein zweites Mol 
Enol bewirkt wird, das eben infolge weitergehender Enolisienmg die Aufspaltung noch 
leiehter bewirken kann ais das Amin:

^-O H  ___OH
CeH 5 . C = C H s.CO-CIL C„HK-(5--- CH.CO.CHs C.Hł iCO*OH.CO.CH,

0 = C H 2 i — CH 2 —>• CH
_^CO-CH.

II - C h  ' 3 c ,h 5 - co-ch .co-chs
CO • CS1L
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V o r s u c h o. Dimelhiylaminomethanol. Aus NH(CH3)2- u. HCHO-Lsgg. unter 
Eiskiihlung, Abscheidung u. Troeknung mit K 2C03. Pikrat, CaH 120 8Ni, Darst. in 
b e n z o l .  Lsg. mit Pikrinsaure. tlber NacKt im Eisschrank goldgclbe Prismen vom 
F. 91°. In  A. oder W. Zera. Chlorhydrat. Krystallin., auBerordentlich zers. —  Piperi- 
dinomethanol. Darst. analog. Chlorhydrat, C0H 13ON-HC1, Darst. in a t li. Lsg. F. 105 
bis 110° unter Zers. — Kondensalioncn vorst. Metliylolamine m il Kelonen (Arbeitsweise 
im Original): Bei einer Rk.-Dauer von 24 Stdn. bei Raumtemp. ergaben die Kon- 
densationsansatze bei A n t ip y r in  a) mit HCHO + HN(CH3 ) 2 60%, b) mit Dimethyl- 
aminomethanol 45%, c) mit HCHO + (CH3 )2NH-HC1 85% der theoret. Ausbeute an 
Dimethylaminonietliylantipyrin; bei einer 2- (bzw. 4-) std. Rk.-Dauer bei Raumtemp. 
wurden erhalten bei A n t i p y r i n a) mit HCHO + Piperidin 37 (44)%, b) mit Pipe- 
ridinometlianol 20 (33)%, c) mit HCHO + salzsaurem Piperidin 62 (70)% der theoret. 
Ausbeute an Piperidinomethylantipyrin; 8  Tage Rk.-Dauer bei Raumtemp. fiihrten 
bei C y c l o h e x a n o n a )  mit HCHO -j- Piperidin zu 36%, b) mit Piperidinoniethanol 
zu 26% der theoret. Ausbeute an 2-(N-Piperidinomethyl)-eyclohexanon (Kp . 16 125°; 
Chlorhydrat, F. 161°; Pikrat F. 127°). —  Kondensalionsrerss. mit Metliylolketonen:
II mit Piperidin; erhalten wird neben dem von M a n n ic h  u. B r a u n  (Ber. dtscli. eliem. 
Ges. 53 [1920]. 1874) beschriebenen Ather des 2-Oxymetliylcyclohexanons vom F. 149° 
das 2-(N-Piperidinomethyl)-cyclohexanon (vgl. oben). —  II mit salzsaurem Piperidin; 
es entstelit nur der Ather vom F. 149°, aber k e i n e  Base. — I  mit Piperidin; das 
Rk.-Prod. ist l-N-Piperidinobutanon-(3) vom Kp . 13 102—-103°. — I  mit NH(CH3)2: 
l-N-Dimcthylaminobutanon-(3) vom Kp . ł 4  52°. —  Darst. ton IV, C1ZHU02N2: Anti
pyrin u. (35%ig.) HCHO-Lsg. zu gleichen Teilen mit 1/ 10 der Menge an K 2Ć03 auf sd. 
W.-Bad 5 Stdii. erwarmen, Lsg. mit K ,C0 3 siittigen, mit A. extrałueren, mit A. fallen. 
Krystalle roni F. 159—160°. Benzoylverb. 0wHw03N„. Darst. naeh SchOTTEN- 
B a u m a n n . Aus Eg. + Lg. Krystalle vom F. 126°. Alle Kondensationsyerss. von IV 
mit NH(CH3 ) 2 bzw. NH(CH 3 )2 -IIC1 bzw. Piperidin verliefen negativ. — Kondensation 
ton III mit Piperidin: Es wurde eine krystallin. bas. Substanz erhalten, swl. in W.,
11. in A., A., Eg. u. PAe., aus A. Platten vom F. 74° (Pikrat, F. 178— 179°). Auf Grund 
der Analyse zweifellos n i c h t  ident. mit der erwarteten Base C6H 5C = C ’CH2 -NC5H10. 
t)ber die Natur des ncuen Kórpers konnen Vff. noch nichts aussagen. — Vinylphenyl- 
keton kondensiert sich leicht mit (CH3)2NH in salzsaurer Lsg. zu w-Dimethylamino- 
propiophenonhydrochlorid (vgl. MANNICH u . H e il n e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 55 
[1922]. 256). —  Kondensation: von Benzoylaceton mit HCHO u. {CHS)„NH-HCl fiihrt zu 
Methylen-bis-benzoylaceton, C21H 2 004, aus A. Krystalle' vom F. 85°; ton Acetessigester 
mit HCHO u. (CH3)JłH -H C l ergibt Ślethylen-bis-acetessigester vom Kp . 35 218°. Bas. 
Kondensationsprodd. konnten in beiden Fallen nicht erhalten werden. (Arch. Pharmaz. 
Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 271. 101—16. Febr. 1933. Berlin, Pharmazeut. Inst. d. 
Univ.) P a n g r it z .

Helmut Pichler und Rolf Reder, U ber die Bildung ton Methylalkohol lei der 
■partiellen Ozydation ton Methan und Athylen unter holiem Druck. Methan wurde stat. 
mit 0 2 im Verhaltnis 9: 1 unter 350° nicht oxydiert. Bei 350° trat bei 160 at Anfangs- 
druck explosionsartige Rk. ein, wobei 2,8% CH3 OH, bezogen auf umgesetztes CH.,, 
erhalten wurden. Die Methanolausbeute steigt mit dem Druck an u. wird dureh H 20 
u. C02 erhóht (bis 15%). Die gunstigste 02-Menge liegt bei 10% 0 2, bezogen auf CH4 +
0 .,-Gemischc. In  stromenden Gasen trat erst bei 400° Rk. ein, die CH3OH-Ausbeute 
war zwischen 400—600° gleichbleibend. Bei 0,6% 0 2 wurden 60% der Theorie an 
CH3OH erhalten, doch fallt mit wachsendem Ó.,-Geh. die Ausbeute stark. Nicht zu 
CH3OH umgesetzter 0 .2 wurde fast restlos ais ĆO wieder gefunden. Athylen. Hier 
setzt bereits bei 150° langsame Rk. ein. Bei 200° wird aller 0 2 verbraueht u. bei 300° 
werden 3,5% des 0 2 zu CH3OH, 0,3% zu C2H-OH verbraucht. Das Sauremaxiruum 
wurde bei 200° mit 1S,5% des 0 2 erhalten. H.,0 fórdert CH3OH-Bldg. u. hemmt 
die Polymerisation. Oberhalb 50 at tritt starkę Żers. in CH, + C bzw. C + H„ auf. 
(Angew. Chem. 46. 161—65. 18/3. 1933. Muhlheim [Ruhr], Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Kohlenforschung.) j .  Sc h m id t .

A. J. Arbusow und B. Arbusow, lJber die Ester der pyrophosphorigen, der Unter- 
■phosphor- und der Pyrophosphorsaure. 1 . Mitt. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ..- 
Chimitseheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 348— 67 1932 — 
C. 1931. I I .  216.) B e rs in .

A. J. Arbusow und B. Arbusow. Uber dic Ester der pyrophosphorigen, der U filer- 
phosphor- und der Pyrophosphorsaure. 2. Mitt. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.:
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Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschci Cliimii] 2 (64). 368—70. 1932. —
C. 1932. I .  43.) B e r s in .

A. J. Arbusow und B. Arbusow, U ber die Ester der pyrophospliorigen, der Unłer- 
pliosphor- und der Pyrophosphorsaure. 3. Mitt. (2. vgl. vorst. Ref.) Die Einw. von 
CL auf didtliylphospliorigsaures Natrium  in Lg. licfert auBer 21% Pyrophosphorsdure- 
athylester 4—4,5% einer. neuartigen Verb.: Diuthylphosphorigsdurechlorid, (C„HrO)2PCl, 
Kp . 30 63—65°, Kp . 7 00 1 53— 155°, D.°„ 1,0962, D . = ° 0 1,0747, nD°-° =  1,4350. Dieses Saure- 
ehlorid reagiert fast explosionsartig mit W., wird von HN0 3 unter enormer Warme- 
u. Licbtabgabe oxydiert, reagiert mit Cu2Cl2 u. liefert mit NaOC„H5 quantitativ 
P(OC2H,)3. Nach (C2H 5 0)2PC1 + NaOP(OC2H 5 ) 2 — >- [(C2Hq0)2P]20 + ŃaCl laBt sich 
beąuem in neuer Rk. der kiirzlich entdeckte Pyrophosphorigsdurećilhylester gewinnen. — 
Eine Reindarst. von (C2H 50)2PC1 aus PC13 + 2 NaOC2H 5 gelang nicht, da eine Trennung 
yon gleichzeitig gebildetem P(OC2H 5 ) 3 durch Dest. nicht móglieh ist. Nach Umsetzung 
des Rk.-Gemisches mit NaOP(Oć2l l 5 ) 2 komite jedoch der Phosphorigsauretriathylester 
Tom gebildeten Pyrophosphorigsaureiithylester (25,5%) glatt getrennt werden. Die 
Bldg. des Saurechlorids erklart das stets bei Umsetzungen von PC13  mit Na-Alkoholaten 
beobachtete Auftreten von Phosphorigsauredialkylestern (Luftfeuclitigkeit) u. Phosphor- 
saureestern (Autoxydation). (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obsohtsehei Chimii] 2 (64). 371—75. 1932.) B e r s in .

A. J. Kretów und S. M. Kliger, t)ber (},fi-Dichlor- und fl,[i-Dibromdivinylsulfoxyde 
und ihre Eigenschaften. Das aus p,f)-Dichlordiathylsvlfoxyd. durch Einw. von NaHC03 

nach K iie tow  u. BeloKRINITZKI iiber das Vinyl-j5-chlordthyhulfoxyd, CH2“ CH-SO- 
CH2CH2C1, darstellbare Divinylsulfoxyd, OS(CH—CH2)2, wurde naher untersucht. 
Die direkte Halogenierung in A. fiihrte zum a,rx'-Tetracldor-  bzw. -tetrabromderti. 
OS(CHX-CH=X )2, aus denen mit NaHC03 (3,f}'-Diclilor- u. -l)ibromdimnylsulfoxyd, 
OS(CH—C liX )2, dargestellt nurden. ErwartungsgemaB ist in den Dihalogendivinyl-
sulfoxyden das Halogen sehr fest gebunden; eine Red. zum Thioather miBlang.

V e r s u c h e .  a.,a.',[},[)'-Tetrachlordiathylsulfoxyd, C4HBC140S. Durch Einleiten 
von Cl, in eine Lsg. von Divinylsulfoxyd in abs. A. bei 0°. Nadeln, F. 122,5°. Daraus 
nach M u l l e r  u. M e t z g e r  (C. 1926. I I .  2889) a,f}-Dicldorathansulfosaures Kalium, 
C2H 3C12S03K, u. fS,P'-Dichlorvinylsulfoxyd, CjH.OSCl,, Kp.i0  86—87°. — a , - 
Tetrabromdi<ithylsulfoxyd, C4H GBr4 0 S, F. 120,8°. fi,fi'-Dibromdivinylsulfoxyd, 
C4H 4 OSBr2, F. 40,5—42°, Kp.u  134°. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimit
scheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obsehtschei Cliimii] 2 (64). 322—26. 1932.) B e r s in .

R. S. Morrell und H. Samuels, Das doppelt konjugierle System in  a- und fi-Eldo- 
stearinsaure. (Vgl. B o e s e k e n  u. H o e v e rs , C. 1931. I .  768.) Wenn a- u. /3-Elao- 
stearinsilure cis- u. trans-Modifikationen mit 2 konjugierten Doppelbindungen sind, so 
sollte die cis- oder a-Form mit Maleinsaureanhydrid I, die trans- oder /3-Form II liefern. 
Bei der Oxydation miiBte II Valeriansiiure u. eine 6 -Ringsaure, I  Azelainsaure u. eine 
davon verschiedene 6 -Ringverb. liefern. Die krystallinen Additionsprodd. C2 .J/3 ,0- 

CH3 • [CH2 ]3 • CH • CH : CH • CH • CH: CH • [CII4 1; • C02II

I  ÓH------- ĆH

CO-- O--- CO

CH3 .[CH,! • CH : CH • CH ■ CH: CII • CH-[CH2],, C02H

I I  ĆH----------ĆH

Co---O--- CO
a.us a- (F. 62°) u. /?-Saure (F. 77°) geben nun mit Permanganat in Aceton Azelain- 
(F. 107°) bzw. Valeriansaure. (Anilid F. 60°) u. einen braunen Teer. Bei vólliger Oxy- 
dation mit saurem Permanganat gab der Teer des /3-Additionsprod. sehr wenig Azelain
saure, keine Valeriansaure, der der a-Verb. Spuren beider Sauren. Die Bldg. dieser 
Substanzen ist mit der Yólligen ZerreiBung des 6 -Ringsystems zu erklaren. Es wurden 
auch Additionsverss. gemacht mit Verbb., die die in der Elaostearinsaure u. ihren 
Glyceriden vorliegenden konjugierten Systeme besitzen; mit Cumarin, Vinylacetat, 
Anthrachinon, Aerylsaure u. Citraconanhydrid erfolgte anscheinend keine Rk., dagegen 
reagierte Benzochinon heftig unter Bldg. eines schwarzen Sirups, der wahrseheinlich 
ein Oxydationsprod. der konjugierten Substanz war. —  Die Komponenten werden bei 
der Darst. der Additionsprodd. im N- oder CO,-Strom bis zum Schmelzen erhitzt. Es 
tritt ein starker Temp.-Anstieg ein, u. die anfanglich auftretende Gelbfarbung ver-
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schwindet. Boi der Oxydation des /3-Additionsprod. wurde in sehr geringer Menge eine 
nicht niihcr identifizierte Verb. CxiHuO&, F. 91°, isoliert. Mit /3-Elaostearinsaure- 
methylester lieferte Maloinsiiurcanhydrid eine krystalline Verb. Ga HMOb vom F. 61°. 
(J. chem. Soc. London 1932. 2251— 54. Birmingham, Univ.) H e l l r ie g e l .

R. LukeS und M. Smetdćkova, Herstellung und elektrolytische lieduktion des 
Glutarsdure-N-methylimids. (Vgl. Spa t h  u. Breusch, C. 1929. I. 753.) Glutarsaures 
Ba, C6H 60.,Ba-5 H 20, wurde licrgestcllt 1. durch Oxydation von Cyclopentanon nach 
WlSUCENUS u. H e k tsche l (Liebigs Ann. Chem. 275 [1893]. 315) u. Neutralisation 
des Siiuregemisches mit Baryt; 2. ausgehend von den Krystallisiermutterlaugen der 
durch HN03-Oxydation von Cyclohexanol hergestellten Adipinsaure. Aus dem Ba- 
Salz in Freilieit gesetzto Glutarsaure bildet citronensaureartige Krystalle, F. 98°. — 
Glutars&urcmethylimid, CeH 90 2N; durch Dest. des aus der Saure im gleichen Gew. W. 
u. Neutralisation mit 1 Mol. CH3NH 2 entstandcnen sauren Methylammoniumsalzes; 
Kp. 240—241°; Kp.,,1250; Kp.l; 130— i33°. Aus dem Dest.-Riickstand erhalt man durch 
Kryetallisation aus Chlf. + Bzl. farbloso Krj7stalle des Bismelhylamids der Glutarsaure, 
C7H 140 2N2; F. 127° (korr.). Dio elektrolyt. Red. des N-Methylimids der Glutarsaure 
nach T a fe l (Ber. dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 2224) ergab ein Gemisch von N-Methyl- 
a.-piperidon, Kp. 221— 225°, Kp . 10 112— 115° (gibt mit n.C3H7MgBr l-Melhyl-2-n-pro- 
pyl-3,4,5,6-letrahydropyridin), N-Methylpiperidin u. einer Base von hoherem, un- 
echarfem Kp. der ungefahren Zus. C12II2„N2 (verharzt an der Luft). Chloroplalinat, 
C12H 2 IN 2Cl0Pt, F. 129— 130°. Ghloroaurat,'GltB ^ 2ClsA\i2, F. 100— 103°. (Coli. Trav. 
chim. Tchćcoslovaquie 5. 61— 66. Febr. 1933. Prag, Tschech. Techn. Hoehsch.) Schonf.

Adolf Franke, Alfred Kroupa und Solon Hadzidimitriu, Uber eine neue Syn- 
ihese von a-Alkyladipijisduren. Die in der C. 1931. I. 761 referierten Arbeit aus Oxido- 
decan bzw. Oxidododecan dargestcllten Dicarbonsauren sind n i c h t  a-Alkylpimelin- 
sauren, sondern, wio Vff. durch F.- u. Misch-F.-Bestst. von Saure, Amid u. Halbamid 
berichtigend feststcllen konntcn, ct-n-Hexyl- bzw. a-?t-Octyladipinsaure. Nach einem 
Dberblick uber dio bisher bekaimten gangbaren Methoden zur Darst. von a-Alkyl- 
adipinsiiuren berichten Vff. iiber eine neue Synthese nach folgendem Schema: Na-Alkyl- 
malonester + Trimethylenbromid (doppelte theoret. Menge in absol. Bzl.) — y  Alkyl- 

brompropylmalonester (Ausbeute 50°/o der Theorie) + KCy >■ entspreehend. Nitrilester 

(Ausbeute 85% der Theorie) >. entspreehend. Tricarbonsaure Erhitzen ^
a-Alkyladipinsiuire. Beim Arbeiten in athyl- bzw. butylalkoh. Lsg. sind die Ausbeuten 
schlechter. Die Synthese fuhrt zu yollst-andig einheitlichen, gut krystallisierenden 
Endprodd.

V o r s u c h e. A. Synthese der a-n-Hexyladipinsaure. 1. n-Hexylmalonester. Darst. 
nach Dox (C. 1924. II . 1199). Kp . 9 133— 134°, Ausbeute 71% der Theorie. — 2. n-De- 
can-l-brom-4,4-dicarbonsdurediathi/lesier, C16H 290 4Br. 2,4 g unter Xylol fein verteiltes 
Na mit ca. 20 ccm Bzl. uberschichten, unter Kuldung 24,5 g Hexylmalonester zufiigen, 
Rk. (Ha-Entw.!) unter miiBigem Erwiirmen beenden lassen, von Na-Resten dekantieren, 
gelbliche Lsg. portionsweise in 40,5 g Trimethylenbromid eintragen, im Olbad kochen, 
bis das Rk.-Prod. gegen Phenolphthalein neutral reagiert, in W. gieBen, mit A. auf- 
nelimen, mit CaCL trocknen, A. u. Bzl. abdampfen, im Hochvakuum dest. (Riickstand: 
gelbliches yiscoses 01 eines ais Nebenprod. entstehenden Tetracarbonsaureesters). 
Farblose FI. vom Kp . 0 j3  142— 145°. — 3. n-Decan-l-cyan-4,4-dicarbonsauredidthylester, 
C17Ho90 1N. Aus vorigem mittels KCN am RuckfluB. Farblose FI. vom Kp . 0 j2  152 bis 
153°. — 4. n-Decan-l,4,4-iricarbonsdure, C10H 19(COOH)3. Durch Verseifung des yor- 
stehenden Nitrilesters. Krystalle vom F. 161° (Zers.). —  5. a-7i-Hexyladipinsatire, 
Ci2H 220 4. Yorstehende Tricarbonsaure bis zur beendigten C02-Entw. auf 190° erhitzen, 
entstandene Diearbonsiiure im Hochyakuum dest. Prismat. Krystalle vom F. 65,4°. 
Amid C12H 24OiN2, F. 187,5—1S8°. Halbamid C12H 230 3N, F. 149,5°. — B. Synthese der 
a-n-Octyladipinsaure. 1. n-Octylmalonester. Kp . 9 156°. Ausbeute 85% der Theorie. —
2. n-Dodecan-l-brom-4,4-dicarbonsaurediaihylesler, ClsH 3 30 4Br. Darst. wie unter A. 
Farbloses 01, Kp . 0 l3  152— 157°. —  3. n-Dodecan -1-eyan -4,4-dicarbonsduredidth ylester, 
CjjH^OjN. Darst. wie oben. Farbloses yiscoses Ol vom Kp . 0>2 165— 16S°. — 4. n-Dode- 
can-l,4,4-tri'earbonsdure, C12H;3 (C0 0 H)3 , F. 160° (Zers.). — 5. a-n-Octyladipinsdure, 
Cj4H 2 604. F. 75°. Amid C-yH.sO.N,, F. 186,7°. Amidsaure, CuH^OjN, F. 150°. 
(Mli. Chem. 62. 119— 30. Febr. 1933. Wien, Univ.) P axgritz .

H. Frank en, Die Furfurol- und Kohlensaurebildung aus Uronsauren. Die Furfurol- 
bldg. aus Uronsauren verlauft in Ggw. von Mineralsauren wenigstens teilweise iiber die
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zugehorigen Penlosen. Bei der Rk. iiberwiegt wahrscheinlich die gleichzeitige Dehydrati- 
sierung u. Decarboxylierung, vielleieht derart, daB die Pentosen im Augenbliek der Ent- 
stehung C02 abspalten. — Bei der Behandlung von Bariumgalakturonat mit W.-Dampf 
unter Druck entsteht ein Stoff, der oxydativ Bernsteinsaure gibt, u. wahrscheinlich ais 
Pentanon-4-al-5-saure zu betrachtcn ist. Bei der Behandlung von Oalakturonsaure mit 
sd. Mineralsauren yerlauft die C02-Bldg. zum Teil unter gleichzeitiger Bldg. von Furfurol, 
zum Teil aber ohne diese, u. zwar wahrscheinlich unter Bldg. yon Pentanon-4-al-5-saure 
ais Zwischenprod. (Biocliem. Z. 257. 245—55. 28/1. 1933. Delft, Techn. Hochschule, 
Lab. f. techn. Botanik.) KO BEL .

P. A. Levene und P. S. Yang, Studiem uber Racemisation. X II . Eiimirkung 
ton A lkali auf Polypeptide, die aus l-Alanin aufgebaut -sind. (XI. ygl. C. 1933. 1. 1763.) 
Um den EinfluB von strukturellen Unterschieden auszuschalten, untersuchen Vff. die 
Racemisierung von nur aus l-Alanin bestehenden Di- bis Pentapeptiden durch 0,2- u.
1,0-n. Alkali. Die Racemisierung von Tetra- u. Pentapeptid sind von gleicher GroBen- 
ordnung, das Tripeptid ist etwas bestandiger, insbesondere bei Verwendung yon 0,2-n. 
Alkali. — Vergleicht man die „mittlere Racemisierung der racemisierbaren Amino
sauren", die aus der Gesamtzahl der Aminosauren ohne die beiden cndstiindigen er- 
reclmet wird, unter Hcranziehung der friiheren ■ Ergebnisse, so findet man folgende 
Regeln. 1. Der Racemisierungsbetrag von Polypeptiden ist abhangig yon der Struktur 
der aufbauenden Aminosauren; Polypeptide nur aus Alanin sind am unbestiindigsten, 
solche mit Isoyalinresten am stabilsten. 2. In  Polypeptiden mit mehr ais 3 Amino- 
siiuren scheint die Racemisierung unabhangig von der Zahl der Aminosauren zu sein. — 
Der Verlauf der Racemisierung yon synthet. Polypeptiden ist unter gleichen Be- 
dingungen weitgehend dem bei Proteinen ahnlich; die Hypothese yon der Diketopiper- 
azinstruktur der Proteine wird dadureh unwahrscheinlicli.

V e r s u e h e. d-Alanin aus Seide, [<x]d23  =  +14,33° (20%ig. HCl, c =  4,01). 
l-Alanin aus 1-Brompropionsaure, [a]p2's =  — 14,51° (20%ig. HCl, c =  4,27). —  l-Broni- 
propionyl-l-alanin. Ausbeute 64% der Theorie, [a] D 2 5  =  +14,79.° (W., c =  1,69). — 
l-Alanyl-l-alanin. Ausbeute bei der Darst. aus dem yorigen 74% der Theorie. [cc ]d 29 =  
+21,8° (W., c =  2,33), [<x] D 2 6  =  +36,5° (2-n. HCl, c =  1,0). — Di-l-alanyl-l-alanin, 
C8H 170.,N3 + %  HjO. Aus dem Dipeptid uber das Brompropionylalanylalanin (83% 
Ausbeute) mit konz. Ammoniak. Ausbeute 87,5%. Gibt eine bliiulich-rote Biuretrk. 
[<x]d28 =  +77,5° (2-n. HCl, c — 1,0). —  Tri-l-alanyl-l-alanin, C12H 220 5N, + 1/2 H 20. 
Glitzemde Platten aus ammoniakal. W. + A. Unl. in W., purpurfarbene Biuretrk. 
[k]d2 1  =  +115° (2-n. HCl, c =  1,0). Ausbeute 74°/0. — Tctra-l-alanyl-l-alanin, C15H27- 
OfiNr, + H 2 0. Amorphes Pulyer aus ammoniakal. W. + A., Roliausbeute 96%, [a]n2 6  =  
+132,5° (2-n. HCl, c =  1,0). Purpurrote Biuretrk. —  Racemisierungsrersuche. 0,0007 
Mol. Peptid blieben in 7 ecm 0 ,2 - bzw. 1,0-n. Alkali 2 , 8  oder 16 Tage stehen. 7 ccm 
konz. HCl werden zugegeben u. 6  Stdn. auf 125— 130° erhitzt. In der Lsg. wird die 
Drehung u. Gesamt-N bestimmt. Berechnung der Racemisierimg nach:
T , [«o]d‘ — [«ilD*/[«o]n*X 100 =  % .
Im Ongmal 4 Tabcllen. (J. biol. Chemistry 99. 405— 16. Jan. 1933. New lork , 
Rockefeller-Inst. f. medizin. Forschg.) Erlbach .

Clifford J. B. Thor und Ross Aiken Gortner, Schwefel in Proteinen. V. Die 
Einwirkunq von Alkalien auf Cystin, mit besonderer Beriicksichtigung der Wirkung von 
Natriximhydroxyd. (IV. vgl. C. 1930. I. 964.) Vff. untersuchen die Zers. von 1-Cystin 
durch sd. wss. Alkali, insbesondere 4-n. NaOH, bei yerschiedenen Molyerhaltnissen 
Cystin : Alkali (1 : 2 bis 1 : 20) u. Kochdauer (0— 24 Stdn.). In  1!bereinstimmung mit 
fruheren eigenen u. fremden TJnterss. wird festgestellt, daB N u. S in aąuimolekiilaren 
Mengcn abgespalten werden, u. zwar yon starkerer NaOH (bzw. einem groBeren L‘ber- 
schuB) weniger ais von schwaeherer. Die Racemisation des 1-Cystins wird dagegen 
nut zunehmender NaOH-Konz. beschleunigt. Ba(OH ) 2 zeigt nicht das gleiche Verh., 
holiere Konzz. beschleunigen sowohl die Zers. wie die Racemisation. — Von 4-n. NaOH 
wird Cystin (5 g/100 ccm) bei 1 2 -std. Kochen zu etwa 35% zerstórt, ist also stabiler, 
ais allgemein angenommen wurde. Es gelingt, aus der alkalibehandelten Lsg. Cystin 
in Substanz zu isolieren, das sich bei erneuter Alkalieinw. genau so yerhalt wie un- 
behandeltes Cystin. Eine besondere, alkalistabile Cystinmodifikation oder N u. S im 
Verhaltnis 1 : 1 enthaltende Verbb., —  die das Vorliegen yon Cystin yortauschen 
kónnten — , sind also nicht die Ursachen der geringen Zers. Auch die primaren Rk.- 
Prodd. — Cyste.in, das iibrigens bestandiger gegen Alkali ist ais Cystin (ygl. z. B. 
C la r k e  u . I n o u y e ,  C. 1931. I. 2039), NH3, H.2S, Brenztrauben-, Ozal- oder Ameisen-
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siiure —  oder dio Ggw. von C02, Luft odor Formaldehyd sind nieht die hemmenden 
Faktoren fur den weiteren Angriff des Alkalis, wie in besonderen Verss. gezeigt wird. 
Vff. nnhmen an, daB sekundiir ein noch unbekanntes Zwischenprod. X  entsteht, das 
Cystin stabilisieren kann u. geben in Anlehnung an B e rg m a n n  u . S t a t h e r  (O. 1926.
I. 3051; ygl. auch N ic o le t ,  C. 1931. II. 2307) ein Rk.-Sehema fiir die Einw. von 
Alkali auf Cvstin:

Cystin -- A1-k—-->- a-Aminoacrylsaure -f- H2S -f- S

schwaclies Alkali ! HjO
Y

Brenztraubensaure -(- NHS

Y
starkes Alkali Cystinderiv.S ------ Zwischenprod. X

Die von G o r t n e r  u . S in c l a i r  (C. 1930. I. 904) bei Behandlung von Cystin mit Ba • 
(OH)., erhaltene, in A. u. A. unl., Fraktion, dereń Unters. noch ausstand, enthielt 26% 
Cystin, das sich wohl dureh Luftoxydation aus urspriinglieh vorhandencm Cystein 
gebildet hat.

V e r s u  ę h o. Cystin, [oi]d2G =  — 206,2°. —  Die Vers.-Lsgg. wurden unter Riick- 
fluB auf einem Sandbad erhitzt, die Konz. des Cystins wrar im afigemeinen 5 g/100 ccm 
Lsg., Alkalinormalitat 4-n., bei den Beobachtungen der opt. Aktm tat 0,1-n., Alkali- 
menge 2— 19,2 Moll. NaOH bzw. 1— 9,6 Moll. Ba(OH ) 2 je Mol. Cystin, Koehdauer
0— 20 Stdn. Die erhitzten Lsgg. wurden zur Entfernung des NH 3 15 Min. auf 45— 55° 
bei 30 mm erwiirmt, nacli dem Ansauern mit HC1 in gleicber Weise vom H2S befreit. 
Naeh Filtration vom S wird aufgefiillt. Gesamt-N wird naeh K j e l d a h l  bestimmt, 
j\TIh-N  naeh v a n  S ly k e  (Faktor fiir Cystin 0,901), Gesamt-S naeh H o f fm a n  u . 

G o r t n e r  (C. 1923. IV. 907), Cystin naeh S u i . l iv a n .  — Die Versuchszahlen sind in
6 Tabellen zusammengefaBt. (.T. biol. Chemistry 99- 383— 403. Jan. 1933. St. Paul 
[Minnesota], Univ., Inst. f. Agrikultur-Bioeheraie.) E r l b a c h .

Lewis W. Butz und Vincent du Vigneaud, Bildung eines Cystinhotnologen dureh 
Zerselzung von Methionin mit Schwefelsaure. (Kurze yorliiufige Mitt. von L . W . B u tz ,  

vgl. C. 1932. I I .  2041.) Methionin gibt naeh dem Erhitzen mit starker Schwefelsaure 
einen positiyen Ausfall der FOLIN-MARENZI-Bk. auf Cystin (C. 1929. I I . 2082). Dies 
wird nieht dureh entstehendes Dimethyldisulfid bewirkt. Vielmehr bildet sich bei 
Zers. mit Schwefelsaure eine Verb. der Zus. CsH 100.jNoS2, die sich ais das nachst hohere 
symmetr. Homologo von Cystin erweist u. „Hpmocystin“ genannt wird. Die Cbarakte- 
risierung erfolgt dureh einige Deriw. Benzoylierung naeh S ch o tte n - B a u m a n n  

liefert eine Dibenzoylverb., Ked. mit Natrium in fl. Ammoniak u. nachfolgende Be
handlung mit Benzylchlorid y-Benzylthio-a-aminobuttersaurc C6H 5CH2SCH2CH2CH- 
(NH,)COOH u. Oxydation mit Brom eine Sulfonsaure. Da die Darst. aus d,l-Methionin 
vorgenommen wird, kann die Racem- oder die Mesoform des inakt. Homocystins vor- 
liegen. Die Entstehung von wenigDimethyldisulfid wird dureh Hydrolyse von Methionin 
zu Methylmercaptan u. y-Oxy-a-aminobuttersaure erklart. Dagegen fuhrt die hydrolyt. 
Spaltung zwischen Methylgruppe u. Schwefel zu Methylalkohol u. Homocystein. das 
daim zum Disulfid oxvdiert wird:

CH3 SCH.CH.CH(ŃH,)C00H — CH3OH + HSCH,CH„CH(NH„) • CO OH — >- 
(—SCH2CH2CH(NH2)COOH)2. "

HC1 kann Metliionin nieht in gleicher Weise zersetzen, wohl aber Yermógen dies, wenn 
auch in geringerem Gra de, HBr u. H J. — Homocystin, CsH lsO.,N2 S,, dureh 8 -std. 
Erhitzen von 17 g Methionin in 140 ccm lS-n. H.,S04 unter RuckfluB im Olbad auf 
125— 135° im N„-Strom. Ausbeute 4,9 g (aus W. umkrystallisiert) =  2S,8% d. Th. 
Diinne. unregelmaBige, hexagonale Platten. F. 260—265° (Zers.). Ninhydrinrk. positiv, 
ebenso Nitroprussidnatriumrk. naeh Red. mit NaCN. — Dibenzoylhomocyslin, 
C22H 2 I0 6N2S;, aus Homocystin in 2,6-n. NaOH mit Benzoylchlorid. Krystalle aus 
absol. A., F. 1S4— 1S5°. —  dd-S-Benzylhomocyslin, CUH 15Ó2NS. Red. von Homo
cystin mit metali. Na in troclcenem fl. NH 3 u. Umsetzung der SH-Verb. in W. mit 
Benzylchlorid. Ausbeute S4%. Aus W. unregelmaBige Platten, F. 190— 191°. — 
d,l-Ilomocysleinsaure, C,H90 5NS, dureh Oxydation von Homocystin in wss. Suspension 
mit Brom. Kleine Krystalle aus 25%ig. A., F. 230—235° (Zers.). Ausbeute 42% d. Th.
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(J. biol. Chemistry 99. 135—42. Dez. 1932. Urbana, Univ. of 111., Lab. of Pliysiol. 
Chemistry.) Sc h o b e r l .

Katherine M. Haring und Treat B. Johnson, Unłersuchungen iiber stickstofj- 
haltige Olucoside. I I . Die Synthese von Glucoseureiden. (I. vgl. C. 1932. II . 3551.) 
Vff. beschrciben ein allgemeines Yerf. zur Darst. von Glucoseureiden, das auf der Um- 
setzung von Tetraacetylglucoseisothiocyanat mit Glykokollesterhydrochlorid in Pyridin 
beruht. Der eptstehende Athylester der Tetraacetylglucosethiohydantoinsaure wird 
durch Einw. von alkoh. Alkali, Saure u. AgN03 in vier neue Glucoseureide —  vgl. 
Vcrsuchsteil — ubergefiihrt. —  Die synthetisierten Verbb. unterscheiden sich von den 
bekannten Pyrimidin- u. Puringlykosiden durch ihre Unbestandigkeit gegen Alkali; 
sie ahneln darin den Aminosaure- u. Peptidglykosiden. (Vgl. z. B. E u l e r  u. Z e i le ,  

C. 1931. I I .  840.)

Glucose -N— CO Glucose -NH COOH Glucose-NH-CO Glucose -NH COOH

I CS I I  ĆS
i

IV  ćo
L

I I I  óo

NH-CHa ŃH-CHj NH-CHj SH-CH,
V o r s u e h e. Tetraacetyl-d-glucoseisothiocyanat. Darst. nach einem etwas modi-

fizierten FisCHERschen Verf. (C. 1914. I. 2051) mit 50—87% Ausbeute. F. 112— 114° 
(korr.). —  Tetraacetyl-d-glucosidothiohydantoinsauredthylester, C19H 28OuN 2 S. Aus dem 
vorigen mit Glykokollesterhydrochlorid in Pyridin in Ggw. von Chlf., 3 Stdn. auf dem 
W.-Bad. Ausbeute 96% an Rohprod. F. 151— 152,5° aus 50%ig. A., [óc]d22 =  + 6 ° 
(Chlf.). Rosetten von kurzeń, gelblich-weiBen Nadeln, 11. in Aceton, h. A., 1. in k. A., 
k. CH3OH, Bzl., unl. in A., PAe., W. — d-Olucosidothiohydantoinsaureathylester, CUH20- 
0 7N2S + C2H 5 OH. Durch Verseifung der Acetylverb. mit alkoh. HC1. Ausbeute 95%. 
Irisierende, weiBe Platten, die den Krystall-A. nur unter groBen Schwierigkeiten ab- 
geben. LI. in W., 1. in h. A., h. Essigester, wl. in k. A., k. Essigester. F. 119— 121° 
(nach Sintern bei 110°) unter Zers., A.-frei F. 152— 155°. Hydrochlorid, Cu H 200 7N2 S' 
HC1, braunes, hygroskop. Pulver, F. 73—75°. — Kaliumsalz der d-Glucosidothiohydantoin- 
saure. Entsteht bei der Verseifung der Acetylverb. mit alkoh. KOH. Hygroskop., 
fleischfarbenes Pulver, zers. sich von 137— 141°. — d-Glucosidothidhydnntoinsdure (II), 
C9H 1 60 7N 2S. Aus dem K-Salz mit 6 -n. H ,S0 4 bei Raumtemp. Ausbeute 54%. Swl. 
in A. F. 180,5— 181°, [oc]d22 =  — 36,1° (W.). — N-l-d-Glueosido-2-thiohydantoin (I), 
C9H 1 40„N2 S. Das Kaliumsalz wird mit 6 -n. HC11 1/, Stde. auf dem Dampfbad erwarmt. 
Eindampfen im Vakuum, KCl mit A. entfernen, wieder eindampfen. BlaBgelbe Platten 
aus A., F. 224— 225°, nach Braunfarbung bei 216°, [cc]d22 =  +22,8° (W.). Gegen Sauren 
unbestandig. —  Tetraacetyl-d-glucosidohydantoinsaureathylester, C19H 2 80 ,2N2. Der ent- 
sprechende Thiohydantoinsiiureester wird in A. mit AgN03 u. KOH behandelt. Aus
beute 48%. Unl. in W., leichter 1. in 50%ig. A. ais in absol. Lange, weiBe Nadeln vom 
F. 149—149,5°, [cx]d22 =  —3° (Chlf.). —  d-Glucosidoliydantoinsaures Kalium. Zers. sich 
bei 134— 137°. — d-Glucosidoliydantoinsaure (IV), C9H 160 8N2. Aus dem Kaliumsalz 
mit 55% Ausbeute. F. 169,5— 170° aus A., [oc]d2 7  =  —25,8° (W.). Reduziert Feh- 
LINGsche Lsg. —  N -1 -d-Glucosidohydantoin (III), C9H 1 4O.N2. Rosetten von sehr kurzeń, 
weiBen Nadeln, die sich bei 270—271° zers., [cc]d22 =  +5° (W.). Reduziert FEHLlNGsche 
Lsg. — Ais Nebenprodd. bei der Darst. des Thiohydantoins u. Hydantoins werden Verbb. 
erhalten, die anscheinend den Glucoscrest nieht mehr enthalten. (J. Amer. chem. Soc. 
55- 395—402. Jan. 1933. New Haven, Conn., Yale-Univ.) E r l b a c h .

T. C. Taylor und Ruth T. Sherman, Kohlenhydrat-Fellsaurebindungen in a-Amy- 
lose aus Mais. (Vgl. C. 1929. I. 1329 u. friiher.) Bei der Behandlung von Maisstarke 
mit alkoh. Salzsaure, alkoh. Ammoniak oder Amylase werden die Fettsauren, die an
a-Amylose gebunden sind, abgespalten, die ungesatt. —  Olein- u. Linolensaure —
leichter ais Palmitinsaure, wie aus den Jodzahlen der verbleibenden u. abgespaltenen 
Teile hervorgeht. Ob dies auf eine lockere Bindung der ungesatt. Sauren oder auf 
Stellungsisomerie im Glucosemolekiil zuriickzufuhren ist, laBt sich noch nicht ent- 
scheiden.

V e r s u c h e. Hydrolyse mit Sauren. Es wird alkoh. HC1 yerwendet, um die Bldg.
reduzierender Zucker zuriickzuhalten, Starkę wird auf dem W.-Bad mit 0,06%ig. 
alkoh. HC1 gekocht. Der Fettsauregeh. des Ruckstandes nimmt -— je nach der Koch- 
dauer — von 0,73 auf-0,06% ab, JZ. 93 bis 27. — Hydrolyse mit Ammoniak. Fettsaure
geh. 0,75 -y 0,13%, bei mehrfach wiederholter Behandlung in derWarme, JZ. 93
bis 37. — Hydrolyse mit Amylase. Verwendet werden Takadiastase, die nach Testverss.

XV. 1 . 183
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1,5° / 0  Lipase enthielt, u. „Superase" mit 0,5% Lipase. Takadiastase spaltete in 24 Stdn. 
bei pn 4,52 u. 30° 12—34% der vorhandenen Fetteauren ab (0,05—0,2 g Diastase/20 g 
Stiirke), Superase bei ph 7,2 u. 60° 4,3—7,7%. Dureh die Behandlung mit Superase 
kann aus Starkę eine schwerer spaltbare a-Amylosefraktion — /3-Amylose wird leicht 
zu reduzierenden Zuckern abgebaut — isoliert werden, die 6,3% Fettsiiuren mit der 
JZ. 60,7 enthalten, statt 0,66% in der Ausgangsstarke bzw. 3,8% in der auf iiblichem 
Wege isolierten cc-Amylose. (J. Amer. chem. Soc. 55. 258— 64. Jan. 1933. New York, 
Columbia-Univ.) E r l b a c ii .

T. C. Taylor und G-. M. Salzmann, Die Einmrkung vcm wasserigem Alkali auf 
Starkę, Amyłosen und abgebaute Starkę. Vff. untersuchen Starkę u. Starkeabbauprodd. 
auf ihr Verh. gegen h. wss. Alkali. Die Veranderung wird yerfolgt dureh Titration 
naeh W i l l s t a t t e r - S c h u d e l  naeh Neutralisation — Best. der abgebauten Starkę — 
u. Best. des alkalistabilen Teils dureh Fallung mit A. oder Aceton oder Ermittelung 
der dureh Hydrolyse gebildeten Glueose. — Starkę oder Amylose, die nicht yorbehandelt 
sind, bleiben im wesentlichen unyerandert von Alkali. Wird aber die Starkę in Ggw. 
von Feuchtigkeit gemahlen, mit Saure behandelt oder in bestimmter Weise getrocknet, 
so wird ein Teil yerandert, der Hypojoditverbrauch steigt an. Die TJnbestandigkeit 
gegen Alkali ist n i c h t auf einen Geh. an Glueose, der dureh die Vorbehandlung ent- 
standen sein kónnte, zuriickzufuhren, denn Glueose selbst zeigt beim Kochen mit Alkali 
nur ein langsames Absinken des WiLLSTATTER-SCHUDEL-Wertes, keine Erhohung. —■ 
Gelbes Deztrin, dureh Rósten yon Starkę erhalten, enthalt mehr alkalistabile Anteile 
ais das Ausgangsmaterial, obgleieh der anfiingliche Jodwert beider Praparate fast gleich 
ist. —  Die wirksamste Konz. des Alkalis ist 0,1-n., die optimale Erhitzungsdauer 
1/ 2 Stde. Hóhere Alkalikonz. — untersucht bis 5,45-n. — laBt die Jodwerte wieder 
zuruckgehen, liingeres Erhitzen bewirkt ebenfalls keine weitere Erhohung. — Ver- 
schiedene Starkesorten u. -fraktionen (Kartoffel-, Mais-, Tapioka-, 1. Starkę, Dextrine, 
a- u. /3-Amylose) werden naeh diesem Verf. untersucht. Die zahlenm&Bigen Ergebnisse 
sind in 4 Kurven u. 1 Tabelle zusammengestellt. (J . Amer. chem. Soc. 55. 264— 75. 
Jan. 1933. New York, Columbia-Uniy.) E r lb a c h .

Erich Schmidt, Robert Schnegg und Margarete Hecker, Die Decarbozylierung 
der Cellulose von nativer Zusammensetzung. Wahrend natiye Cellulose auch bei Behand
lung mit Chlordioxyd + Pyridin oder Natriumsulfit oder 10%ig. wss. Pyridin oder 
5°/oig- wss. Nicotin in einem pu-Bereich yon etwa 4— 10,35 unyerandert die spezif. 
Carboxylmenge von 0,28% aufweist, wird diese Menge dureh Behandeln mit Ca-Salzen, 
z. B. Calciumbisulfit, yermindert. Dieser Befund erhalt erhóhte Bedeutung dureh das 
naturliche Vork. des Calciumbisulfit im W. u. den bekannten fórdemden EinfluB der 
Ca-Salze auf den Abbau der Cellulose im Erdboden. Wahrscheinlich liegt ein analoger 
Abbau der Carboxylgruppe vor, wenn naeh Angaben der Literatur native Cellulose 
schwerer fermentatiy gespalten wird. (Naturwiss. 21. 206. 10/3. 1933. Mimchen, Chem. 
Inst. d. Bayer. Akad. d. Wissenschaften.) Ch. S ch m id t .

Alex Muller, Zur Kenninis des Kolileiistoffringes. X X I. Uber einige Eóntgen- 
messungen an hocJigliedrigen cyclischen Verbindungen. (XX. ygl. C. 1933. I. 606.) Vf. 
untersucht róntgenograph. Cycloparaffine mit 12—30 C-Atomen, das Cyclotetraeosan-
1,13-dion u. das Cyclooetacosan-l,15-dion. Nur die letzteren beiden, sowie das Cyclo- 
dodecan konnten ais Einzelkrystalle untersucht werden. Das Cyclododecan yerdampft 
an der Luft sehr rasch u. muBte in einer Glasrohre gehalten werden; trotzdem hatte 
es nur noch eine deutlich ausgebildete, aber unvolLkommene Krystallflache. An den 
polykrystallinen Cycloparaffinen wurden folgende langsten Perioden im Krystall ge- 
messen: Cyclododecan 7,05 A, Cyclopentadecan 8,76 A, Cyclohexadecan 8 , 6 8  A, Cyclo- 
heptadecan 9,84 A, Cyclooctadeean 1 0 , 2  A, Cyclodokosan 11,9 A (undeutlich), Cyclo- 
tetrakosan 14,0 A, Cyclohexakosan 15,0 A, Cyclooctakosan 16,2 A, Cyclononakosan
16,3 A, Cyelotriakontan 17,1 A. — Der Einzelkrystall des Cyclododecans war triklin, 
1 Mol. in der Elementarzelle; aus den Achsen u. Winkeln der „kompaktesten" Ele- 
mentarzelle (Summę der Achsenąuadrate =  Minimum) ergibt sich das Mol.-Yol. zu 
295 X 10-2 4 ccm, die D. zu 0,945. Die beiden monoklin-prismat. krystallisierenden 
Diketone enthielten je 4 Moll. in der Elementarzelle. Aus Achsen u. Winkeln ergab sich 
fiir das Mol.-Yol. zu 577 X 10~2 4 cm2, fiir C23H 6 20 2 zu 671 X 10~2,1cm2, fiir beide
die Dichte zu 1,04, der Querschnitt der Mollekel senkrecht zur Langsachse zu 37,5 X 
10- 1 8  cm2. — Bei den polykrystallin. Cycloparaffinen ist der Anstieg der langsten Periode 
mit der C-Zahl ziemlich linear (pro 2 CH2-Gruppen im Mittel um 1,12 A),  so daB die
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hóhergliedrigen KW-stoffe langgestreckte, ziemlich gerade Doppolketten bilden, iiber 
dereń absol. Lange diese Messungen noch nichta aussagen. Die Kettenlange ergibt sich 
bei den Diketonen, bei denen der Neigungswinkel P der Molekulachse (68,5°) u. die 
lange Periode bekannt ist. Die Lange des Kettengliedes ergibt sich zu 1,25 A, also 
genau so groB wie bei den n. aliphat. Paraffinen. Bei den Diketonen hat die einfaohe 
Kette einen Querschnitt von 18,7 x 10~ 16 qcm, wahrend Vf. bei den Paraffinen von 
G2 1H5o bis C3 0H0, (Zimmertemp.) 18,3 X 10- 1 6  qcm gefunden hat. Der gerade Teil der 
Doppelkettenmoll. ist also genau so gebaut wie ein n. Paraffin. Es wird weiter be- 
rechnet, daB die Zahl der Glieder, die die Briicke zwischen den Ketten bilden, 1 bis
3 C-Atome an jedein Kettenende betragen muB (vgl. S t o l l  u . S to ll- C o m te , C. 1930.
II . 3269). Der Abstand der Kettenachsen im Mol. diirfte so groB sein, wie der zweier 
benachbarter Kettenachsen in n. Paraffinen, also bei 20° 4,45 A (A. M u l l e r , C. 1930.
II. 1826 u. friihor). — Die D. des Cyolododecaneinkrystalls entspricht derjenigen eines 
Paraffins mit 30 C-Atomen, so daB auch hioraus auf einen Kompressionszustand im 
Ringmol. gcschlossen werden kann, der die intermol. Kohasion u. damit die D . ver- 
gróBert. Das Mol. des Cyclododecans ist, wie eine Abschatzung der Dimensionen u. 
Winkel der drei wahrscheinlichsten Zellen ergibt, ein abgeplattetes Ellipsoid; zwei 
Achsen sind etwa gleich groB, dic dritte nur %  davon. Die Zentren der CH2-Gruppen 
diirften wenigstens 1,5— 2  A von der Zellbegrenzung entfernt sein. (Hclv. chim. Acta 
16. 155—61. 1933. London, D a v y -Fa r a d a y  Lab., Royal Institution.) Be r g m a n n .

L. Ruzicka und P. Schlapfer, Zur Kenntnis des KohUnsłoffringes. X X II. Ubcr 
die Verbrennungswdrme bei hochgliedrigen Ringverbindungcn. (XX I. ygl. vorst. Ref.) 
Es wurden dio mittleren (auf konstantes Vol. bezogenen) Verbrennungswarmen pro
1 g Substanz von folgenden Substanzen gemessen [u. nach Addition der mol. Ver- 
dampfungswiirme (TROUTONsche Regel) zur mol. Verbrennungswarme die korrigierte 
Verbrennungswarme pro CH2 berechnet]: Cyclooctan 11184 cal (157,8 Cal), Cyclooctanon 
9136 cal (157,2 Cal), Cyclopentadecan 11 156 cal (157,1 Cal), Cyclopentadecanon 10 027 cal 
(157,1 Cal), Cycloheptadecan 11 162 cal (157,2 Cal), Gyclohepładecanon 10 152 cal 
(157,0 Cal), Zibeton 10 015 cal (157,0 Cal), Gychtriakontan 1 1  064 cal (155,5 Cal), Cych- 
triakmitaiidion 10 023 cal (156,7 Cal). Fiir die Auswertung der Messungen an Ketonen 
wurde pro Carbonyl ein Korrektionsfehler von 96 Cal zur mol. Verbrennungswarme 
des Ketons bzw. Diketons addiert; dieser Faktor wurde aus der Differenz der mol. Ver- 
brennungswarmen yon yerschiedenen Ketonen u. den entsprechenden KW-stoffen 
abgeleitet. Beim Zibeton wurde noch die Differenz der mol. Verbrennungswiłrmo 
dieses Ketons u. des Cycloheptadecanons (=56  Cal) addiert. Eine eingehende Dis- 
kussion des iiber cycl. Vcrbb. yorliegenden Materials ergibt, daB es keinen bestimmten 
Wert fiir die Verbrennungswarme einer CH2-Gruppe in einem Polymethylenring gibt. 
Nach den Erfahrungen bei den aliphat. Verbb. war das auch nicht anders zu erwarten. 
Die bei den hóheren Ringen beobachteten Zahlen pro CH, stimmen iiberein mit den 
bei aliphat. Verbb. u. homologcn Cyclopentanen u. Cyclohesanen gefundenen Werten, 
so daB man in der gebrauchlichen Weise aus den Yerbrennungswarmen auf das Fehlen 
von Spannung in den hochgliedrigen Ringen schlieBen konnte. Vff. weisen aber darauf 
hin, daB, solange keine neuen Unterss. am Drei- u. Vierring vorliegen, im Gegensatz 
zur herrsehenden Auffassung nicht sieher ist, ob die Verbrennungswarme iiberhaupt 
ein MaB fiir die GróBe der aus der Valenzablenkung berechneten Spannung ist. (Helv. 
chim. Acta 16. 162—68. 1933. Ziirich, Techn. Hochsch. u. Eidgenóss. Materialprufungs- 
anstalt.) B e r g m a n n .

Enrique V. Zappi und Helvecio Degiorgi, tJber die Zersetzung des Phenyljodid- 
chlorids. VII. Mitt. Wirkung der Losungen von Phenyljodidchlorid in yerschiedenen 
Flussigkeiten auf das Reagens von Zerewiłinoff. V III. Mitt. Analogien zur Wirkung 
dąuimolekularer Chlor-, Jod-, Chlorjod- wid Jodtrichloridlosungen auf dasselbe Reagens. 
(VI. vgl. C. 1933.1. 1114.) Vff. haben friiher gezeigt (C. 1932.1. 517), daB festes Phenyl
jodidchlorid mit Methylmagnesiumjodid nach zwei yerschiedenen Gleichungen reagierfc 
u. haben dies auf eine yerschiedene Reaktionsfahigkeit der beiden Chloratome zuruck- 
gefiihrt. Wendet man Phenyljodidchlorid gel. an, so erhalt man bei Anwendung von 
Bzl. ais Losungsm. 20,5% der nach Gleichung II (vgl. 1. c.) zu erwartenden Athanmenge, 
bei Anwendung yon Chlf. 21,1%, bei Anwendung von Pyridin 50,9%. Vff. fiihren diese 
Ergebnisse darauf zuriick, daB die polare Konst. des Phenyljodidchlorids in einem 
Losungsm. von hoher DE. (2,1 beim Pyridin) starker ausgepragt ist ais in Losungsmm. 
niedriger DE. Das Pyridin bindet das positiye Chloratom u. das negatiye Chloratom 
reagiert dann mit dem ZEREWITINOFF-Reagens:

183*
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206h 5j : c u  :ói: +  c 6h 5::n : ^  c 6H5:/:N :ći: +  201-

2 Cl +  2 J —Mg—CH, =  2,T—Mg—Cl +  2........CH:, — C2H„
Nach dicsen Glcichungen ist es verstandlicli, daB zwei Moll. Phenyljodidchlorid er- 
forderlich sind, um ein Mol. Athan zu liefern. —  Melirere von Vff. beobachtete Rkk. 
des Phenyljodidchlorids (vgl. C. 1932- I. 1363. 1933- I. 1114) waren ais einfaclie 
Hnlogenierungen durcli scine beiden Chloratomo gcdeutet worden. Wenn dies auch fiir 
die Rk. mit dem ZEREWITINOFF-Reagens zutrifft, dann ist zu erwarten, daB Lsgg. 
von frcicn Halogenen in denselben Losungsmm. u. in entsprechendcr Konz. annahernd 
dieselben Athanmengen entwickeln, wie Phenyljodidchlorid. Vff. zeigen, daB dies 
auch der Fali ist. (Untersucht wurden CU, J 2, JC l, JC la.) Auch diese Befunde sprechen 
also fiir die polare Formel des Phenyljodidchlorids (C6H 5 JC1+C1~). (Buli. Soc. chim. 
France [4] 51- 1605— 11. Dez. 1932. Buenos-Aires, Facultadde Ciencias Exactas.) W lLL .

Antonino Algerino, Ober Diazoniumdicldoridjodide. Wenn man k., wss. Lsgg. 
von JC13 auf ebenfalls gekiihlte Lsgg. von Diazoniumsalzen einwirken laBt, so fallen 
die Dichloridjodide der Diazoniunwerb. aus. Bestiindig u. leicht erlialtlich sind die 
Dcriw. der drei Nitroanilino; sie liefern mit wss. Ammoniak die entspreclienden Azide. 
Unbestandig sind BenzoldiazoniumdicMoridjodid u. m-Toluoldiazoniwmdichloridjodid. 
Ziemlicli stabil sind dagegen o- u. p-Toluoldiazoniumdichbridjodid. — o-Nitrobenzol- 
diazóniumdichloridjodid, C6H ,0 2 iN3C12J, gelbe Nadeln, F. 125° (Zers.). Explodiert hei 
schnellem Erhitzen unter Jodabscheidung. Liefert mit wss. Ammoniak o-Nilroazido- 
benzol, C6H 4 0 2N4, gelbe Krystalle, F. 52°. — m-NitrobenzoldiazonmmdicMoridjodid, 
C„H4 0 2N3C12J , hellgelbe Krystalle, F. 118° (Zers.). Liefert bei der Einw. von wss. 
Ammoniak m-Niłroazidobenzol, C0H 4O2N4, F. 55°. — •p-Nitrobenzoldiazoniumdichlorid- 
jodid, C0H 4O2N3Cl2 J, citronongelbe Krystalle, F. 104°. Liefert bei der Einw. von wss. 
Ammoniak p-Niłroazidobenzol, C„H4 0 2N4, gelbe Krystalle, F. 71°. — o-Toluoldiazonium- 
dichloridjodid, C7H 7N 2C12J, gelbe Krystalle, F. 75°. — p-Toluoldiazrrniumdichlorid- 
jodid, C-H7N 2C12J , gelbe Krystalle, F. 110° (Zers.). (Gazz. chim. ital. 62. 1145—50. 
1932. Palermo, Univ.) F ie d le r .

Karl-August Gehrckens und Eugen Muller, Stereomerie von Azoxybenzolen. 
IV. Dipolmoment und Konfiguration. (III. vgl. C. 1933. I. 1116.) Von den folgenden 
Verbb. wurde nach W o lp  u. G ro sz  (C. 1931. I I .  3581) in Bzl. das Dipolmoment be- 
stimmt (bei den Werten ist die Atompolarisation mit 15% der Elektronenpolarisation 
eingesetzt): Azoxybenzol (1,705), Isoazoxybenzol (4,67s), o,o'-Azoxyloluol (1,73), lso-p,o'- 
azoxyloluol (4,365), p,'p'-Azoxyłolucl (1,735), Iso-p,p'-azoxytcluol (5,06), o,o'-Azoxyanisol 
(2,41c), Iso-o,o'-azoxyanisol (6,17), f}-p-Bromazoxybenzol (0,90), <x.,fS-Bramazoxybenzol 
(2,605). Zur Auswertung dieser Zahlen wird angenommen, daB das Moment N-Phenyl 
gleich dem Moment N-H ist (was durcli die Ahnlichkeit der Momente von NH3, Anilin 
u. Diphenylamin gestiitzt erscheint), u. daB das N-H-Moment sich aus dem Moment 1,46 
des Ammoniaks unter der experimentell begrundeten Voraussetzung zu 2,5 ergibt, daB 
das NH3-Modell eine flachę Pyramide darstellt, dereń Hóhe ca. 1,5 der Pyramidenseite

CH3 / N = n /  CH3 

. /  II

CH3 /N = N x CH,
/ }  \ ■

OLr
IV
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betragt. Bzgl. der llichtung des Azoxymoments wird gezeigt, daB sie gieich sein muB 
wie die des N-C0H5, bzgl. seiner GroBe angenommen, daB es gieich dem Moment 1,705 
des trans-Azoxybenzols sei. Dabei ist vorausgesetzt, daB sieli die Teilmomente der 
N-C„H5-Bindungen aufheben, obwohl sie das eine Mai an einem drei-, das andere Mai 
an einem fiinfwertigen N-Atom angreifen. In der cis-Verb. bilden danach die N-C6H5- 
Momente einen Winkel von 106 ± 15° miteinander. Fiir die beiden Azoxybenzole u. 
o,o'-Azoxytoluole ergeben sich somit Formeln I—IV. Bei den o,o/-Azoxytoluolen heben 
sich demgemiiB die C-CH3-Momente in der trans-Form auf, in der cis-Form bewirken 
sie eine Verkleinerung des Moments des Isoazoxybenzols. Auch p,p'-Azoxytoluol hat 
erwartungsgemiiB dasselbe Moment wie trans-Azoxybenzol. Uberraschend ist der hohe 
Wert fiir Iso-p,p'-azoxytoluol; er wird von den Vff. in Beziehung gesetzt zu der orheb- 
lichen Umlagerungsfakigkeit dieser Verb. Bei den o,o'-Azoxyanisolen laBt sich wegen 
der Winkelung am Sauerstoff niehts Sicheres aussagen; das trotz der hohen Stabilitat 
der Isoverb. hohe Moment der Verb. wird dureh einen Orthoeffekt erklart. Die beiden 
p-Bromazoxybenzole sind naeh dem Moment trans-Formen (V u. VI), womit im Ein- 

klang steht, daB sie aus dem trans-Azokorper (B e r g m a n n , E n g e l  u. SAn d e r , C. 1930.
II .  3145) mit Peressigsaure oder Perbenzoesaure entstehen. — Die Herst. des cis- 
p,p'-Djchlorazoxybenzol8  gelang nieht. (Liebigs Ann. Chem. 500. 296—306. 20/2. 1933. 
Kiel, Phys.-chem. Lab. d. Univ., u. Danzig, Organ.-chem. Inst. d. Techn. Hoch- 
schule.) B e r g m a n n .

A. F. Holleman, Zur Kenntnis der Sulfuration aromatischer Aminę nacli dem 
sogenannten „Backproze(l“ . Richtigsiellung. In  der Arbeit von H u b e r  (C. 1933-1 .1430) 
sind die Verss. von VAN DoRSSEN iiber die Sulfurierung von m-Nitrotoluol falsch 
wiedergegeben; die Bldg. von symm. Nitrotoluolsulfonsaure ist entgegen der Annahme 
von H u b e r  schon von v a n  DoRSSEN festgestellt worden. (Helv. chim. Acta 16. 
245. 15/3. 1933. Bloemendaal.) O s te r t a g .

Anna Mannessier-Manieli, U ber die Einwirhu/ng von Hydroxylamin auf Saccharin, 
auf einige seiner Derirate und auf 3-Thiobenzdithiol-(l,2). Vf. untersucht die Einw. 
von Hydroxylamin auf Saccharin, N-Methylsaecharin, N-Acetylsaccharin u. Thio- 
saccharin. — Zu einer k. Suspension von Saccharin (F. 227°) in A. wird eine gesatt. 
Lsg. von Hydroxylaminhydroclilorid in wasserfreiem Na2C03 gefiigt u. dann unter 
RiickfluB erhitzt. Naeh einigen Tagen scheidet sich das Rk.-Prod. ab: l-Dioxo-3-oxy-

OH C:NOH C:N0-C0CII3 C:NOH

Ó-NHOH C0H,<^^>NNa CaH4<Q>NH C6H4<^^>S

C6I I / \ n h  S02 SOs S

i  so4 n  m  iv
3-hydroxylamino-2,3-dihydrobenzisothiazol-(l,2) (Hydroxylaminosaccharin), C jH jO jN^, 
(I), F. 157° (Zers.). Liefert beim Erhitzen u. bei der Einw. von H 2 SO., Saccharin. Bei 
der Einw. von Acetanhydrid entstelit N-Acetylsaccharin, C9H 70 4ŃS, F. 198°. — Na- 
Salz des Hydroxylaminosaccharins, NaC7H 7 0 4N 2S, schmilzt nieht bei 270°, sehmeckt 
siiB mit bitterem Nachgeschmack. —  Bei der Einw. von Hydroxylamin auf N-Methyl- 
saccharin entsteht ais Hauptprod. N-Meihylsaccharin u. nur Spuren von Hydroxyl- 
aminosaccharin. —  Wenn Hydroxylamin auf N-Acetylsaccharin (F. 198°) einwirkt, 
" -ird in der Hauptsacho Saccharin erhalten neben Spuren von Hydroxyłaminosaccharin.
— Bei der Einw. von Hydroxylamin auf Thiosaccharin entsteht Saccharinoxim, 
C7H 60 3N 2 S, F. 208—210° (Zers.). Na-Salz, NaC7H 5 0 3N,S (II), F. 280° (Zers.). —
0-Acetylsaccharinoxim, C0H 8 O4N2S (III), F. 225° (Zers.). 0-Benzoylsaccharinoxim, 
Ci4H 10O4N 2S, F. 250° (Zers.). —• LaBt man Hydroxylamin auf 3-Thiobenzodithiol-(l,2) 
einwirken, so entsteht ebenfalls das Oxim [3-Oximinobenzodithiol-(l,2)\, C7H 5 ONS2 (IV), 
F. 210“ (Zers.). 0-Benzoylderiv., C14H 90„NS2, F. 146°. (Gazz. chim. ital. 62. 1067—92. 
Nov. 1932. Parma, Univ.) FIEDLER.

N. N. Woroshzow und A. M. Gorkow, Uber p-Aminoresorcin und seine Um- 
wandlungen. Das naeh M e y e r  u . K r e is  (I3er. dtsch. chem. Ges. 16 [1883]. 1329) 
dureh Red. von p-Benzolazoresorcin (I) gewonnene p-Aminoresorcin ahnelt sehr dem 
p-Aminoorcin. Die Darst. der freien Base gelang nieht, wohl aber konnten ein Mono-, 
ein Tri- u. ein Tetraacetylderiv. erhalten werden. Bei der Darst. von I  dureh Kuppeln 
von Benzoldiazoniumchlorid mit Resorcin entsteht, besonders in starker alkal. Lsg. 
auch das o-Isomere. — Die Diazotierung des p-Aminoresorcinhydrochlorids in Ggw. 
von CuCl, (aueh NiCl2 u. CoCL sind, im Gegensatz zum Zn- u. Fe-Chlorid, wirksam)
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u. in Abwesenheit iiberschussiger Saure liefertc ein Chinondiazid (II oder 111), das sonst 
recht stabil ist, u. U. aber schon beim Umschiitteln esplodiert. Die Hydrolyse zu Oxy- 
liydrochinon miBlang u. die SANDMEYERsehe Rk. gab eine orangerote Azoterb., E. 126,5 
bis 127,5°, yielleicht (HO)2C0H 3N--NC0H 2C1(OH)2. Mit Resorcin laBt sich das Chinon- 
diazid in HCl-Lsg. zum Resorcinazoresorcin, (HO)2C6H 3N—NC0H 3(OH)2, F. uber 334°, 
mit /?-Naphthol zum Resorcinazo-fi-naphthol, F. 192°, kuppeln. — Durch Einw. von 
(CH3 )2S04 auf I  wurdc ein Mono- u. ein Dimethylatlier erhalten. Letzterer lieB sich 
zum l,3-Dimethoxy-4-aminobenzol (IV) reduzieren, dessen Hydroclilorid (F. 224°) mit 
AgN03 einen Ag-Spiegel gibt u. von FeCl3 zur violetten Verb. V, ClrjH ]5K 05, F. 153 
bis 154°, oxydiert wird (vgl. W i l l  u. P u k a ll ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 20 [1887]. 1121). 
Die Oxydation von IV  nach B echho ld  (Ber. dtsch. chem. Ges. 22 [1889]. 2374) zum 
Melhoxychinon VI, F. 140— 140,5°, wird ais Beweis fiir die p-Stellung der NH2-Gruppe 
im Aminoresorcin gebracht. —  Die Kupplung des leicht zu gewinnenden diazolierten 
p-AmmoresorcindimethylcUhers mit Resorcin u. /?-Naphtliol gab die entsprechenden 
Azoverbb., (CH30)2C6H 3N—NC6H 3(OH ) 2 u. (CH3O)2C0H 3N=NG\0H 6(OH). Die Hydro
lyse des Diazoprod. gab eine Verb. mit den Eigg. des Resorcindirndhylathers, Kp . 24 100 
bis 102°, Kp . 7 5 8 l8  214,4°. — Zur Konst.-Best. des Monomethylathers von I  sollte u. a. 
Resorcinmonomethylather mit C6H 5N 2C1 zum Monoazoderiy. gekuppelt werden, allein 
es entstand unter den yerschiedensten Bedingungen die Disazoterb., (CH30)(0H)-

V e r s u c h e. p-Benzolazoresorcin, C12H 10N 2O2. Je nach den Krystallisations- 
bedingungen tiefrote Nadeln, F. 169—-170°, oder orange Nadeln, F. 161—162°. —
1.3-Dioxy-4-acelaminobenzol, CSH !)1\03, F. 164—165°. Leicht oxydabel. — Triacetyl- 
;p-aminoresorcin, C12H 13N 05, F. 113°. Tełraacełyl-p-aminoresorcin, (CH3COO)2C6I I3- 
N(COCH3)2, F. 109° (vgl. H e n r ic h  u . W a g n e r , Ber. dtsch. chem. Ges. 41 [1902]. 
95). —  l,3-Dimethoxy-4-aminobenzolchlorhydrat, F. 224°. Kupplung der diazotierten 
Verb. mit Resorcin gab 2,4-Dimcthoxybenzolazoresorcin, C14Hl4N 204, F. 178— 179°.
2.4-Dimethoxybenzolazo-f)-naphiliol, C18H 16N 203, F . 148— 149°. Isomer mit der Verb. 
von K a u f m a n n  u . F r a n k  (Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 4012). — Resorcinmono- 
methylalherdisazobenzol, C10H 10N4O,, F. 172-—173°. Einw. yon (CH3 ),S04 gab den 
Dimethylather, C20H JSN 4O2, F . 151°. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimit- 
scheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Cliimii] 2 (64). 421—32. 1932.) B e r s in .

P. A. Levene und R. E. Marker, Konfiguratke Beziehungen zwischen Meihyl- 
plienyl-, Melhylcyclóhexyl- und Meihylhexylcarbiiwlen und ihren Homologen. Berichti- 
gung. (Vgl. C. 1932. I I .  3227.) Bei der Berechnung der Molekulardrehungen der Phtha!- 
saureester in der Isopropylcarbinolreilie sind irrtumlich die verwendeten Zahlen von 
PlCKARD u .'K j:n y o n  fur die spezif. Drehungen gehalten worden. • Nach der Berichtigung 
zeigen die ersten dr ci (nicht zwei) Glieder eine Drehungsanderung nach rechts beim 
tjbergang von den Carbinolen zu den Phthalsaureestern, die hóheren eine Links- 
yerschiebung. (J. biol. Chemistry 99. 321. 1932. New York, Rockefeller-Inst. f. medizin. 
Forschg.) E r lb a c h .

John Read und William J. Grubb, Unlersuchungen in der Menthonreihe. X . Die 
tvllstdndige oplische Spalłung ton d,l-Neomenthol mit Hilfe ton l-Menłhol. (IX. v<d. 
C. 1931- I. 2049; ygl. auch C. 1932- II- 3877.) 1- u. d-Neomenthol lassen sich aus 
der d,l-Form ziemlich beąuem durch sukzessiye Anwendung von 1- u. d-Menthoxy- 
acetylchlorid darstellen. l-Neomenthyl-l-menthoxyacetat schm. bei 64°, d-Neomenthyl-1- 
menthoxyacetat bei 28,5°; trotz entsprechender Unterschiede in den Loslichkeiten 
sind die Ester infolge ^Mischkrystallbldg. doch ziemlich schwer zu trennen; man kann 
die erhaltenen akt. Neomenthole durch Krystallisation des p-Nitrobenzoats rein ge- 
winnen. Die Neomenthylmenthoxyacetate sind ziemlich schwer hydrolysierbar. — 
Nach T s c h u g a je w  (Ber. dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 2026) zeigt 1-Menthyl-d-cam- 
pher-10-sulfonat anomale Rotationsdispersion. Von den hier beschriebenen analogen, 
aus entgegengesetzt drehenden Alkoholen u. Sauren bestehenden Estern zeigte nur

C6H 2(N=N-C 0H6)2.
o o
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l-Neomenthyl-d-campher-10-sulfonat eine schwache Anomalie; 1-Neomenthyl-l-campher- 
10-sulfonat u. alle Menthyl- u. Neomenthylmenthoxyacetate liaben n. Dispersion. 
Die Neomenthylcamphersulfonate zersetzen sich schon beim Erwarmen mit organ. 
Losungsmm. u. sind deshalb zur Spaltung ungeeignet. d,l-Neomenthol. Beschreibung 
der orthorhomb. (pseudotetragonalen) Krystalle (H. L. Bowman) vgl. Original. E. 50 
bis 51°, Kp . 763 2 1 2 ,1 —2 1 2,6°. Bildet mit d,l-Menthol keine Mischkrystalie; bei Ab- 
wesenlieit von d,l-Isomenthol laBt es sich aus Gemischen mit >  35% d,l-Neomenthol 
dureh Krystallisation aus PAe. abtrennen. Dies ist fiir die techn. Trennung von d,l-Men- 
thol u. -Neomenthol von Bedeutung. Gemische von d,l-Menthol u. -Isomenthol lassen 
sich wegen Bldg. von Mischkrystallen nicht auf diese Weise trermen. d,l-Neomenthyl-p- 
nitrobenzoat C17H 230 4N, Nadeln aus A., F. 78,5°. 3,5-Dinilrobe.nzoat C17H 2 20 6N,, gelb- 
liche Nadeln aus A. + Essigester, F. 130°; in Essigester leichter 1. ais der d,l-Menthyl- 
ester. fi-Naphthoat C21H 20O,, Prismen aus A., F. 98°. — l-Neomenthol, aus d,l-Neo- 
menthol dureh Umsetzung mit l-Menthoxyacetylchlorid u. Pyridin, ófteres Umkry- 
stallisieren des Esters aus Methanol, Verseifen mit l% ig . alkoh. KOH u. Reinigung 
iiber das p-Nitrobenzoat. Ausbeute 16,4% des angewandten d,l-Neomenthols. 
Ivp. 10 97,6°, n D 12 =  1,4638, ocD 14 =  —8,82° (1 =  5cm); [a] , , 17 =  —20,7°, [a]l75lel =
— 24,2° in A. Darst. der Ester dureh Umsetzung mit den Saurechloriden in Pyridin. 
p-Nilrobenzoat C17H 2 30 4N, gelbliche Nadeln aus A., F. 95°, [cc]d1 3  =  — 17,9° in Chlf.
3,5-Dinitróbenzoat C17H 2 2Ó6N2, gelbhche Nadeln aus A., F. 153°, [a]D1 3  =  —23,9° in 
Chlf. d-Campher-10-sulfonat C20H 3 4O4 S, Nadeln aus PAe., F. 116° (Zers.), [<x]d18 =  

+ 8,9°, [a] 5 l n l 1 8  =  +12,3° in Chlf. l-Campher-10-sulfonat, unregelmaBige Aggrcgate 
aus PAe., F. 92° (Zers.), [<x ]d18  =  —50,3°, [a] 5 4 6 1 1 8  =  — 61,3°. l-Menthoxyacełat 
C22H 4 0O3, Nadeln aus Methanol, F. 64°, [a] D 1 9  =  —81,1°, [<x] 5 4 6 l1 9  =  —95,3° in Chlf. 
d-Menthoxyacelat, Nadeln, F. 28,5°, [ c x ]d 19 =  +32,0°, [a] 54G 11 9  — +37,1° in Chlf. — 
d-Neomenthol wird aus den Mutterlaugen von der Darst. des 1-Neomenthols iiber das 
d-Menthoxyacetat gewonnen. Kp.„ 87°, nn12 =  1,4638, an11 =  +8,65 (1 =  5 cm). 
(J. chem. Soc. London 1933. 167—70. Febr.) O s te r t a g .

John Read, William J. Grubb und David Malcolm, Unlersuchungen in der 
Menthonreihe. X I. Diagnose und, Oharakterisierung der stereoisomeren Menłhole. (IX . vgl. 
vorst. Ref.) Zur Trennung u. Kennzeichnung der stereoisomeren Menthole benutzte 
man bisher hauptsachlich die sauren Phthalate u. Succinate u. die Phenylcarbamid- 
saureester. Vff. stellten eine Anzahl neue, hierfiir geeignete Verbb. dar. Zur Charak- 
terisierung yon l-Menihol eignet sich am besten der d-Campher-10-sulfonsaureester. 
Kleine Mengen lassen sich in Form dieses Esters, 1-Menthol neben d-Menthol u. den 
Isomentholen nachweisen; die Ester dieser Isomercn sind leichter 1. u. konnen dureh 
Krystallisation abgetrennt werden. In  analoger Weise kann d-Menthyl-l-campher-10- 
sulfonat zum Nachweis von d-Menthol dienen. Dureh die Campher-10-sulfonate komiten 
Vff. d-Mentliol in rohem d-Isomenthol aus Piperiton u. d,l-Menthol in gereinigtem, 
kauflichem d,l-Isomenthol nachweisen. —  ł-Menthyl-d-campher-1 0 -sulfonat laBt sich 
von den Neomenthylestern schwerer trennen ais von den Isomenthylestern. Die Neo
menthylcamphersulfonate konnen sich beim Erhitzen mit PAe. unter Abscheidung 
von Camphersulfonsaure zersetzen. d- u. l-Menthyl-d-a-bromcampher-7t-sulfonat haben 
keinen ausgesprochenen analyt. Wert. —  Die Menthoxyacetate sind besonders zur 
Spaltung yon d,1-Menthol (C. 1932. I I .  3877) u. von d,l-Neomenthol (vorst. Ref.) 
geeignet. Menthol laBt sich aus Gemischen mit Menthen dureh Veresterung mit p-Nitro- 
benzoesaure oder 3,5-Dinitrobenzoesaure, Dampfdest. u. Hydrolyse des zuiiickbleibenden 
Esters abtrennen. —  Bei den Menthoxyacetaten u. CamphersuKonaten der Menthole, 
Neomenthole u. Isomenthole lassen sich naeh dem Prinzip der opt. Superposition 
(R e ad , C. 1930. I I .  1835) Zahlenbeziehungen fiir den Anteil der Alkohol- u. Saure- 
radikale an der Drehung der Ester ableiten. — Eine opt. Spaltung von d,l-Isomenthol 
ist bisher nicht moglich gewesen; auch die neuerdings fur Menthol u. Neomenthol 
ausgearbeiteten Methoden sind nicht anwendbar. Vff. stellten daher das d-Isomenthol 
vom 1-Piperiton aus iiber d-Isomenthylamin dar.

V e r s u e h e .  d,l-Isomenthol, aus einem 1-Menthol enthaltenden Praparat iiber 
das p-Nitrobenzoat. Nadeln, F. 53,5—54,5°, K p . 7S0 218,5—218,6°. p-Nilrobenzoat 
(Ji7H 230 4N, gelbliches Krystallpulyer aus absol. A., F. 64,5°. 3,5-Dinitrobenzoat C17H22- 
Os^2 > gelbliche Nadeln, F. 130°. fi-Naphthoat, Sirup. l-Menthoxyacetat, gelbliches Ol, 
Kp . 9 206—207°, [a]D17 =  —57,3° in Chlf. d-Campher-10-sulfonat, zahe M., [a]D =  
+ 27,5° in Chlf. — d-Isomenthylamin, wird dureh Krystallisation der Salicylalverb. 
gereinigt. HCl-Salz, [a] D 17 =  +24,3° in W. Salicylal-d-isomenthylamin, F. 122°
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(aus A.), [a]n =  +78,2° in Chlf. d-Isomenthol, aus d-Isomenthylamin u. HN02. Nach 
Reinigung iiber das Dinitrobenzoat Krystalle, F. 82,5°, Kp . 10 96,2—96,8°, [a|n17 =  
+ 25,9°, [a] 5 4 6 1 1 7 =  +30,7° in A., Rotationsdispersion n. — 3,5-Dinitrobenzoat C17H22- 
0„N2, schwach gelbliche Nadeln aus Essigester + A., F. 145°, [a]c1 6  =  +26,5°. — 
p-Nilrobenzoat C17H 2 30 4N, gelbliche Nadeln aus A., F. 54°, [a]ols =  +24,9° in Chlf. 
l-Menlhoxyacetat, gelblicher Sirup, [<x]d1 5 =  — 48,2° in Chlf. d-Menthoxyacetat, 
[<x]d15 =  +70,8°. — d-Campher-10-sulfonat C20H 3 4O4 S, F. 30—31°, zers. sich bei 138° 
unter Bldg. yon Menthen. [a]n15 =  +35,4° in Chlf. LaBt sich nicht umkrystallisieren.
1-Campher-10-sulfcmat, F. 33—34°, Zers. bei 138°, [c c ] d 15 =  —20,7°. p-Naphthoat,
Sirup, [cc]d17 =  +22,3°. —  l-Mentholderiw.-. p-Nitrobenzoat, gelbliche Nadeln aus A., 
F. 61—62°, [cc]d1 6  =  — 76,1° in Chlf. 3,5-Dinitrobenzoat, gelbliche Nadeln aus Essig
ester, F. 153°, [ o c ] d 16  =  —79,4°, [a] 5 4 0 1 1 6  =  •—-94,5° in Chlf. p-Naphthoat, Tafeln aus 
absol. A., F. 77°, [<x]d17 =  — 69,5°. d-a-Bromcamplier-n-sulfonat, glasig, [a]n1 7 =  
+ 27,9°. — l-iy.-Bromcamphcr-71-sidfonat C20H 3 3O4BrS, Krystalle aus PAe., F. 96—97°, 
[<x]d17 =  — 109,2°. — d,l-Mentholderiw. : d-a-Bromcampher-Ti-sulfonat, F. 34— 36°,
[«]d1 7  =  +68,1° in Chlf. p-Nitrobenzoat, gelbliche Prismen aus Essigester, F. 91°.
3,5-Dinitróbenzoat, gelbliches Krystallpulyer, F. 121°. p-Naphthoat, Krystallpulyer 
aus A., F. 70°. —  3,5-Dinitrobenzoylchlorid scheint aus Bzl. mit 1 C6H 6 zu krystallisieren. 
(J. chem. Soc. London 1933. 170—73. Febr. St. Andrews, Univ.) O s te r t a g .

P. Latini, iiber die Kondensation von Pemiirosocampher mit primaren Aininen. 
(Vgl. C. 1932. I. 2950.) Die Stellung eines elektronegativen Substituenten ist yon Ein
fluB auf die Kondensation von Pcrnitrosocampher mit primaren Aminen. Brom in 
p-Stellung ubt keinen EinfluB aus (1. c.). Brom in m-Stellung iibt einen merklich hindern- 
den EinfluB aus, u. Brom in o-Stellung yerhindert die Bk. yollstandig. Je elektro- 
negatiyer der Substituent ist, desto groBer ist der hindernde EinfluB auf die Konden- 
sationsrk. Das zeigt sich, wenn eine Nitrogruppe in o- oder m-Stellung stelit. Nur 
bei Vorhandensein einer Nitrogruppe in p-Stellung zur Aminogruppe sind Anzeichen 
vorhanden, daB iiberhaupt eine Rk. stattfindet. Ein Rk.-Prod. laBt sich nicht isolieren.
— Campher-m-bromanil (Campher-2-m-bromanilin), gelbe ólige FL, Ivp . 700 2 36°. Die 
Darst. erfolgt analog wie bei der p-Verb. (!. c.). (Ann. Chim. applieata 22. 728—30.
1932. Camerino, Univ.) F ie d l e r .

C. Finzi und A. Mangini, Untersuehungen in der Eeihe des Diphenyls. I I I .  Mitt. 
Nitrierung der 2,4'-Derimle. (II. vgl. C. 1932. I I . 3878.) Bei Fortsetzung der Unterss. 
iiber die Nitrierung des Diaceiyldiphenylins wird festgestellt, daB die Orientierung der 
Nitrogruppen nicht nur yon den schon vorhandenen Substituenten beeinfluBt wird, 
sondern auch von dem angewandten NitrierungsprozeB. Beim Nitrieren mit Athyl- 
nitrat in schwefelsaurer Lsg. wird erst das 4-Mononitroderiv. erhalten, dann die 4,3'-Di- 
nitroverb. — Mit HN0 3 (80%) dagegen entsteht zuerst das 3'-Mononitrodiacetyldiphe- 
nylin u. dann bei weiterem Nitrieren mit Athylnitrat 3',5-Dinilrodiacetyldiphenylin. — 
2,4'-Diacetylamino-3'-nilrodiphenyl, C16H 1 50 4N3, durch Nitrieren von Diacetyldiphenylin

/ ---\ / --- \ (F. 203°) mit HN0 3 unter Wasserkiihlung.
/  n /  \___^  — . Gelbe Nadeln, F. 218°. — Liefert beim Ver-
\____/  \ ____ /  X ___/  I seifen mit alkoh. H 2S04 2,4'-Biamino-3'-niiro-

jirjj \ ____ /  | /  dipkenyl, C12H u 0 2N3, rotę Nadeln, F. 144°.
1 i i J— /  Liefert beim Ersatz der Aminogruppen durch

) ——/  Wasserstoff 3-Nitrodiphenyl, F. 61°. 4-Amino-
I  /  | 3 - nilrodiphenyl, durch Monodiazotieren des

j /  yorhin beschriebenen Mononitrodiphenylins u.
1— '  Ersatz der Diazogruppo durch Wasserstoff.

Ilote Nadeln, F. 167°. — 2,3',4'-Triaminodiphenyl; das Hydrochlorid entsteht durch Red. 
yon 3'-Nilrodiphenylin mit Sn u. HC1. 2,3',4'-Triaminodiphenyl liefert bei der Rk. mit 
Phenanthrenchinon das Chinoxalinderiv., C2r>H]7N3 (I), hellgelb, F. 235°. — 2,4'-Diacetyl- 
amino-3',5-dinitrodiphenyl, C10H 1 4O6N4, durch weiteres Nitrieren von 2,4'-Diacetyl- 
andno-3'-nilrodiphenyl mit Athylnitrat. Gelbe Nadeln, F. 205—206°. Liefert bei der 
Verseifung mit alkoh. H 2S04 2,4'-Diamino-3',5-dinitrodiphenyl, C12Hi0O4N4, rote 
Nadelchen, F. 242—243°. Durch Red. mit Sn -j- HC1 entsteht das Hydrochlorid des 
entsprechenden Tetramins, das bei der Rk. mit Phenanthrenchinon ein gelbgriinliches 
Ckinoxalinderiv. liefert, das aber nicht rein erhalten werden konnte. — 3',5-Dinilro-
2-jod-4'-piperidinodiphenyl, C17HI60 4N 3J , aus 2-Jod-3',5-dinitrodiphenyl u. Piperidin.
Goldgelbc Schuppen. F . 125°. (Gazz. chim. ital. 62. 1184— 92. 1932. Perugia, 
Univ.) F ie d le r .
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C. Finzi und A. Mangini, Untersuchungen in der JReihe des Diphenyls. IV. Mitt. 
Nitroverbindungen der 2,4'-Dihalogendiphenylderimte. (III. vgl. vorst. Ref.) 4-Nitro- 
2,4'-dichlordiplienyl, C12H 70 2NC12, durch Diazotieren von 4-Nitro-2,4'-diaminodiphenyl
u. Behandeln der Diazoniumlsg. mit CuCl. F. 122°. — 4-Nilro-2,4'-dibromdiphenyl, 
C12H 70 2NBr2, analog der vorigen Verb. durch Behandeln der Diazoniumlsg. mit CuBr. 
Gelbe Nadeln, F. 137— 137,5°. — 4-Nitro-2,4'-dijoddiphenyl, C12H 70 2N J2, analog mit 
K J. Gelbliche Prismen, F. 134°. — 3'-Nitro-2,4'-dichlordiplienyl, C12H 70 2NC12, aus 
3'-Nitro-2,4'-diaminodiphenyl durch Diazotieren u. Behandeln der Diazoniumlsg. mit 
CuCl. Gelbe Prismen, F. 91°. — 3'-Nitro-2,4'-dibromdiphenyl, C12H 70 2NBr2, gelbc 
Nadcln, F. 90°. — 3' -Nitro-2,4' -dijoddiphenyl, C12H 70 2N J2, gelbe Nadeln, F. 112°. — 
4,3'-Dinitro-2,4'-dijoddiphenyl, C12H 0O4N 2J 2, durch Diazotieren von 4,3'-Dinijfo- 
2,4'-diaminodiphenyl u. Behandeln der Diazoniumlsg. mit K J. Gelbe Wurfel, F. 156°. —
3,4'-Dinitro-4-acetylamino-2-joddiphenyl, C14H l0 O6N 3 J, analog der vorigen Verb. aus
3,4'-Dinitro-4-acetylamino-2-aminodiphenyl vom F. 240—241°. Gelbe warzenfórmige 
Krystalle. F. 237—238°. —  3,5'-Dinitro-2,4'-dichlordiplienyl, C12H G0 4N2C12, aus 3',5-Di- 
nitro-2,4'-diaminodiphenyl vom F. 242—243°. Gelbe Prismen, F. 172°. — 3',5-Dinitro- 
2,4'-dijoddiphenyl, C12H 6 0 4N2J 2, gelbe Nadeln, F. 206°. — Diphenyldicarbonsaure-(2,4'), 
Ci4H 1 0O4, die in der Literatur mit yerschiedenen FF. angegeben ist, erhalt Vf. rein durch 
Verseifen des entsprechenden Nitrils unter ca. 50-std. Kochen. Die wiederholt aus A. 
umgel. Saure schm. dann bei 272—273°. —  2-Oyan-4'-acetylaminodiphenyl, C15H 12ON2, 
durch Diazotieren des Monoacelyldiphenylins vom F. 176— 177° u. Behandeln der D i
azoniumlsg. mit Cu2(CN)2.| Citronengelbe Krystalle, F. 172°.— 2-Cyan-4'-aminodiphenyl, 
aus Diphenylamin durch Diazotieren u. Behandeln der Diazoniumlsg. mit Cu2(CN)2. 
Nadeln, F. 117°. Durch Acetylieren entsteht das vorher bescliriebene Prod. vom 
F. 172°. —  4'-Aminodiphenylcarbonsaure-{2), C13H u 0 2N, durch Verseifen des 2-Cyan- 
4'-acetylaminodiphenyls. F. 215—216°. Dinitrodiphenyldicarbonmure-(2,4’), C14H 80 8N2, 
durch Nitrieren der Saure vom F . 272—273° mit Athylnitrat. Blattchen, F . 293°. — 
Mononitrodiphenyldicarbonsdure-(2,4'), C1 4H 0O6N, durch Nitrieren wie vorher, nur mit
1 Mol. Athylnitrat. F. 262°. —  Dinitro-2,4'-dioxydiphenyl, C12H 80 6N2, durch Nitrieren 
von 2,4'-Dioxydiplienyl vom F . 162—163° in essigsaurer Lsg. mit einem Nitriergemisch 
aus H N 0 3 und Eg. Gelbe Nadeln, F. 187°. 2,4'-Dimethozydiphenyl, C14H 1 402, durch 
Methylieren von 2,4'-Dioxydiphenyl in methylalkoh. Alkali mit Methyljodid. F . 70°. 
(Gazz. chim. ital. 62. 1193— 1203. 1932. Perugia, Univ.) F i e d l e r .

Leigh C. Anderson, Die Farbę der Losung en von Di- und Triphenylmethanen in 
Schwefelsaure. Die Farbę, die in einer Lsg. von Triphcnylmcthan in konz. H 2S0 4 (oder 
besser in einem Gemisch von konz. H 2S04 u. Dimethylsulfat) auftritt, ist auf geringe 
Mengen Triphenylcarbinol, die sich bilden, zuruckzufuhren, wio der Vergleich der 
Spektren zeigt. Isolierung des Carbinols gelang bisher nicht. Durchleiten von Luft 
oder 0 2 durch eine solche Lsg. brachte keine tiefere Farbung hervor ais Schiitteln der 
Lsg. im geschlossenen Rohr; ein Teil des KW-stoffes wird dabei anderweitig verandert 
(z. B. sulfoniert). —  Die Farbę, die in einer Lsg. von Diphenylmethan in Schwefelsaure - 
Dimethylsulfat auftritt, ist spektroskop. von allen untersuchtón Verbb. nur der des 
Tetraphenylathans ahnlich. (J. Amer. chem. Soc. 55. 809— 12. Febr. 1933. Ann Arbor, 
Michigan, Univ.) B e e g m a n n .

Masao Migita, Untersuclmngen iiber Molekularumlagerungen von a-Glykolen.
8 . Reduktion von a,p-Dinaphthylketon (ein Versuch, die Elektronegatwitaten von a- und 
P-Naphthylradikalen zu vergleiclien). (7. vgl. C. 1933. I. 1618.) Aus der relativen 
Wanderungsleichtigkcit bei der intramolekularen Umlagerung des Di-p-anisyldi-a- 
bzw. -^-naplithylglykols kann indirekt erschlossen werden, daB das a-Naphthylradikal 
(Ba il a r , C. 1930- II . 2779), das beinahe so schnell W'andert wie p-Anisyl, elektro- 
negatiyer ist ais /J-Naphthyl (M ig it a , Buli. chem. Soc. Japan 7. 378; C. 1933. I-1618). 
Verss., die Elektronegativitaten beider Naphthylradikale nach der Pinakolinmethode 
mittels der Umlagerungsprodd. von symm. a,cc,j9,/?-Tetranaphthylglykol direkt zu ver- 
gleichen, konnten nicht angestellt werden, da dieses Pinakon nicht aus Di-a,/S-naphthyl- 
keton erhalten werden konnte.

Red. von Di-a,ft-naphtliylktlon (I), F. 136— 137°, mit Zinkstaub u. Eg. liefert bei 
Zimmertemp. Di-tx.,p-7iaphthylcarbinol, C21H 160, weifie Nadeln aus Lg., die bei 112 bis 
113° zu einer farblosen FI. schm., wahrend nach T s c h it s c h ib a b in , Ber. dtsch. chem. 
Ges. 44 [1911]. 447, aus Bzl. umkrystallisiertes Carbinol bei 106— 107° zu einer gelben 
FI. schmolz, also wohl noch unrein war. Red. yon I  mit Zinkstaub u. Eg. bei Siedetemp. 
fuhrt in anomalem Yerlauf zu Di-o.,fł-naphihylmeihan, C21H16, F. 96°. —  Nach dem-
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selben Modus yerlauft dic Red. von a.-Naphthyldiphenylylketon, C23H 160 (erhalten aus
14,4 g p-Bromdiphenyl, Krystalle aus h. Lg., F. 90—91°, 10 g a-Naphthonitril u. 0,5 g 
aktmertem Mg), Nadeln aus absol. A., F. 140—141°, rótlich orange 1. in konz. H 2SO.,, 
mit Zinkstaub u. Eg., die bei Zimmertemp. a-Naphthyldiphenylylcarbinol, C23HI8 0, 
Prismen aus Lg., F. 131°, griinlichblau 1. in konz. H 2 S04, u. boi Siedetemp. a-Naphlhyl- 
diphenylylmethan, C23H18, Prismen (2-mal aus Eg., dann aus Lg. umkrystallisiert), 
F. 146°, ergibt. (BuU. chem. Soc. Japan 8 - 22—27. Jan. 1933.) B e h r l e .

Masao Migita, Untersuchungen iiber Molekularumlagerungen von a-Glykoleń.
9. Schlufl (die Pinakólinumlagerung ais Mełhode zur Feststellung relałifer Elektronegativi- 
łdlen von organischen Radikalen). (8 . vgl. yorst. Ref.) Im  Hinblick auf seine Erklarung 
dej; Pinakolinumlagermig (C. 1929- I. 1218) stellt Vf. zusauimenfassend fest, daB diese 
Umlagerung eine einfache Methode zum Vergleich yon Elektronegatiyitiiten organ. 
Radikale darbietet. Die Umlagerung von Pinakonen vom symm. Typus ist geeigneter 
ais die vom unsymm., da erstere leicht darzustellen sind. Schon aus den Red.-Prodd. 
zweier geeigneter Ketone kónnen die relativen Elektronegativitaten aromat. Radikale 
erschlossen werden. Nach semen bisherigen Mitteilungen kann Yf. folgendo Reihe fiir 
die Elektronegatiyitat aufstellen: p-C2H 5 0-C6H 4 >  p-CH30-C6H 4 >  a-C10H, >
/3-C10H7, C6H 5 -C|jH4, die sowohl einige Erganzungen wie auch Bestiitigungen zu der 
Reihe von K il A ll ASCII u. Mitarbeitern (ygl. C. 1927.1. 1153) entlmlt. (Buli. chem. Soc. 
Japan 8. 27—35. Jan. 1933. Tokyo, Uniy., Chem. Inst.) B e h r l e .

H. W. Thompson, Struktur des Naphtlialins. Aus der Theorie von M il l s  u . 
N ix o n  (C. 1931.1. 457) ergibt sich, entgegen der Annahme von B e l l  (C. 1933.1. 608),

nicht, daB die Formel I  aus ster. Griinden bevor- 
i i zugt ist; I I  weist weniger Spannung auf ais I.
I I Die aus den Rkk. des Naphthalins hervorgehende

Beyorzugung von I  ist auf die Tendenz zur Aus- 
bldg. eines móglichst starken aromat. Zustandes in beiden Ringen zuriickzufuhren. Bei 
Besetzung der normalerweise reaktionsfahigeren Stellen kann auch die Form II in be- 
stimmtem Umfang in Rk. treten. Moglicherweise sind die von B e l l  festgestellten 
Bromierungen in der 3-Stellung darauf zuriickzufuhren. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & 
Ind. 52- 61. 20/1. 1933. Góttingen, Uniy.) O st e r t a g .

A. Madinaveitia und E. Olay, Trennung zweier desmotroper Formen bei einigen 
roni Naphthalin sich ableitenden Polyphenolen. Vff. stellen die beiden desmotropen 
Formen des Diliydroplumbagins (I u. II), des fl-Methyl-a.-naphthohydrochinons u. des 
tz-Naphthohydrochinons dar. —  Dihydroplumbagin. Darst. durch Red. yon Plumbagin 

q j j  q  in ath. Lsg. mit Zn u. H,SO,,. Umkrystalli-
i n sieren aus A.-PAe. F. 152°. Trennung der

t—CII,  0 j j  isomeren Formen. Man erhitzt 1  g der
| I I  || || 3 Verb. 10 Min. im Vakuum auf 170° u.

zieht nach dem Erkalten mit Chlf. aus. 

H ^ ^ O H  'Es sic -̂ nur ®as hinterbliebene I
wird aus A.-PAe. umkrystallisiert. Die 

Chlf.-Lsg. von II  wird eingedampft, der Riickstand aus PAe. umkrystallisiert. Gelbe 
Prismen. F. 8 6 °. Phenylsemicarbazon, ClsH 170 3N3. F. 232°. Durch Behandeln mit 
etwas Staimit wird II in I iibergefiihrt. — In analoger Weise werden die Ketoformen 
des p-Methyl-a.-Jiaphthohydrochincms [CnH 1 00,, F. 60°, Phenylsemicarbazon, C18H j,0 2N3, 
Nadeln (aus Bzl.), F. 260°] u. des a - Naph tlioh ydr och inems [C10H 80,, Nadeln, F. 99°. 
Phenylsemicarbazon, C17Hu 0 2N3, F. 253°. Oxim, C1 0H 9NO2, Nadeln (aus PAe.), F. 220° 
(Dunkelfarbung ab 190°)] erhalten. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 31. 134—38. Febr.
1933. Madrid, Instituto Nacional de Fisica y Quimica.) WlLLSTAEDT.

P. Pratesi, Rhodanpyrrole, Thiopyrrole und Pyrryldisulfide. Zur Darst. der 
Rhodanpyrrole. eignet sich am besten dis Methode der direkten Substitution durch 
Rhodan mittels alkal. Rhodanate u. Brom nach der Gleichung:

2 NH,SCN + Br„ =  2 NH4Br + (SCN)2.
Angewandt wird folgendes Verf.: Es werden konz. Lsgg. der Pyrrole, des NH4SCN u. des 
Br2 in Eg. oder in Mcthanol hergestellt. Das Brom wird langsam zu den yereinigten Lsgg. 
des Pyrrols u. NH4SCN hinzugefiigt. Wahrend die Bromfarbung sofort yerschwindet, 
fallt das Rhodanderiy. aus; es wird stark mit W. yerd., filtriert u. ausgewaschen. — 
2,4-Dimełhyl-5-rhodanpyrrolcarbonsauredthylester-(3), C1PH 120,_,N2S, F. 169,5°. —  2,4- 
Dimeihyl-3-rhodanpyrrolcarbovmureałhylesler-(5), C10H,,O;Ń.,S, "F. 198—199°. Liefert 
bei der Red. mit Zn-Pulyer u. Eg. 2,4-Dimethyl-3-mercaptopyrrolcarbonsauredthykster-(5),



Ct,H1 30 2NS, F. 140°. — 2,4-Dimelhyl-3-[chlormercurimcrcapto]-pyrrolcarbonsaur‘’atliyl- 
ester-(5), C9H 120 2N01SHg, gelbliclies krystallincs Pulver, F. 243—245°. —  Bis-[2,4- 
dimethyl-5-carbalhoxypyrryl-(3)-mercaplo]-ę[ueclcsilber, C!aH 2 40 4N£S2Hg, F . 257—258". — 
Bis-[2,4-dimelhyl-5-carbdthoxypyrryl-(3)]-disulfid, C,8H;;.l0.1N 2 S2, durch 20— 25 Min. 
langes Kochen einer alkoh. Lsg. Yon 2,4-Dimethyl-3-me,rcaptopyrrolcarbonsaureathyl- 
cster-(S) in Ggw. von Tierkohle. F. 234°. Die Verb. entsteht auch aus dem entsprechen- 
den Rhodanderiv. durch Red. mit Na -f A. Bei dem Vers., Pyrrol vollstandig mit 
Rhodan in Methanol bei — 10° zu substituieren, wurde nur ein Dirliodanpyrrol, C4H 2 

(NH)(SCN)2, vom F . 114° erhalten. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [fi] 16" 
443— 48. 1932. Bologna, Univ.) F ie d l e r .

Vincent du Vigneaud und Curtis E. Meyer, Die intermediare Bildung des Az- 
lactonringes bei der Racemisation von Acylderivałen von Aminosauren mit Acetanhydrid. 
Die kiirzlicli (C. 1932. II . 2184. 1933.1. 1117) beschriebene Racemisation der Na-Salze 
von acylierten Aminosauren mit Acetanhydrid in W. yerlauft unter sehr milden Be- 
dingungen. Es niuB intermediar eine Verschiebung der Gruppierung am asym. C-Atom 
stattfinden. —  Eine Enolisierung kann es nicht sein, da Acetylprolin, das sich auch 
enolisieren kann, sich unter den ublichen Bedingungen nicht racemisieren lieB. Auch 
die von B e r g m a n n  u . Z e r v a S (C. 1929. I .  1106) fiir ihre Racemisation mit sd. Acet
anhydrid gegebene Erklarung trifft nicht zu, da Acetylprolin gemiiB folgendem Schema 
reagieren kann u. sich doch nicht racemisieren lafit:

-iCH, CHj,----jCUs CH2 ----|CH2

Jc h — c< q H c h J ^ ^ J c h - c = o  c h J ^ ^ J c= c — OH
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HO—C----- O HO—Ć---- O

CH3 c h 3

Vff. nehmen ais nicht asymmetr. Zwischenprod. das Azlacton der acylierten Amino
sauren an, von dem bekannt ist, daB es auch dann racem. ist, wenn die Aminosaure 
akt. war u. ein H-Atom am a-standigen Kohlenstoffatom enthalten hat:

R- C [ = ,C - O H

R-CH—COOH n L  J o

Ah  s-OH,--- Y C H ,

ĆH,

^  J----1
Ć= 0

C-CH3 ^  > - h .c h 3

Von einer Aminosaure mit sekundarer Aminogruppe aus kann sich naturlich ein Az
lacton nicht bilden. So wie Acetyl-l-prolin nicht racemisierbar ist, ist es auch nicht 
N-Methyl-l-phenylalanin. Auch die boi der Racemisation von Acetyl-l-cystin beob
achtete partielle Zers. kann in einleuchtender Weise auf die Instabilitat des Azlactons 
von Cystin zuruckgefiihrt werden. Die Tlieorie der Vff. entspricht der von A s h l e y

u. H a r in g t o n  (C. 1929. I. 1217) iiber den Mechanismus .der von ihnen entdeckten 
gleichzeitigen Acetylierung u. Esterifizierung von Aminosauren. Bei dieser Rk. (Na- 
Salz der Aminosaure in A. + Acetanhydrid) kann, wie Vff. zeigen, das Acetanhydrid 
nicht durch Eg. ersetzt werden; letzterer ist nicht imstande, das Azlacton aus der zu- 
nachst acylierten Aminosaure zu bilden, das mit A. dann den Ester liefert. In  Ober- 
einstimmung mit diesen tlbcrlegungen erha.lt man nach der Methode von A s h le y  u . 

H a r in g t o n  (die nur mit rac. Aminosauren gearbeitet haben) aus akt. Phenylalanin 
den rac. Acetylester; umgekehrt gibt 1-Prolin nur Acetyl-l-prolin ohne Racemisierung
u. ohne Veresterung. — N-Methyl-l-phenylalanin wurde nach F is c h e r  u . LlPSCHITZ 

(Ber. dtsch. chem. Ges. 48 [1915]. 360) dargestellt, [a] D 3 1  =  +48,9° in Vio-n- NaOH,
u. mit Lauge u. Acetanhydrid acetyliert. Sechsseitige Tafeln vom F. 144— 145°, [cc]d3 1  =  
—76,5° (in A.). Die rac. Verb. krystallisierte aus W. in diamantahnlichen Tafeln vom
F. 146,5—147°. (J. biol. Chemistry 99. 143—51. 1932. Urbana, Univ. of Illinois, u. 
Washington, George Washington Univ., School of Medicine.) B ę r g m a n n .

Frank A. Csonka und Ben H. Nicolet, Die Darstdlung optisch akłiver Thio- 
hydantoine und die Racemisation von Aminosauren in Form ihrer Azlactone. d-Alanin 
wird ebenso wie die anderen Aminosauren nach dem Verf. von VIGNEAUD u. SEALOCK 
(C. 1932. I I .  2184.1933.1. 1117; vgl. Bergmann u . Zeryas, C. 1929.1 .1106) racemi-
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siert. Erhitzt man d-Alanin nieht mit Acetanhydrid allein, sondern bei Ggw. von etwas 
Eg. u. Ammonrhodanid, so erhalt man opt. akt. l-Acetyl-2-thio-5-methylhydantoin. 
Gibt man das Ammonrhodanid erst zu, nachdem sehon einige Zeit mit Acetanhydrid 
erhitzt worden war, so erhalt man inakt. l-Acetył-2-thio-5-methylhydantoin. Diese 
Beobachtungen lassen sich nur folgendermaBen deuten (vgl. JOHNSON u. SCOTT, 

J .  Amer. chem. Soc. 35 [1913]. 1136): Es bildet sich zuniichst sehr schnell ein opt.- 
akt. Azlacton. Bei Ggw. von Ammonrhodanid reagiert es mit letzterem u. gibt ein 
Thiohydantoin, u. zwar ohne wesentliche Racemisation, die aber glatt eintritt, wenn 
das Azlacton sich selbst uberlassen bleibt. —  Daa (-\-)-l-Acełyl-2-thio-5-rriethylhydantoin, 
C6H 8 0 2N 2S, hat F. 161— 162°, [a] 2 0 =  118,5° (in A.); die rae.-Form schmilzt bei 168 
bis 169°. (J . biol. Chemistry 99. 213— 16. 1932. Washington, United States Departm. 
of Agriculture.) B e r g m a n n .

C. Mannich und K. Th. Lesse, Uber N-alkylierte 1,5-Aminoketone und ihre TJm- 
wandlung in Piperidinderirate. Zur Gewinnung von (N-alkylierten) 1,5-Aminoketonen 
kondensieren Vff. die naeh M a n n ic h , L e s s e r  u . S i l t e n  (C. 1932. I .  2010) zugang- 
lichen 1,3-Aldehydbasen in alkal. Lsg. mit Ketonen. Auf diesem Wege wird aus /3-Di- 
methylamino-a,a-dimethylpropionaldehyd u. Aceton I erhalten, das dureh katalyt. 
Hydrierung in II, dureh anschlieDende Red. in H I ubergeht. Letzteres liefert mit 
Thionylchlorid das salzsaure Salz der entsprechenden halogenierten Base, aus dem 
Lauge die clilorierte Base selbst abscheidet, die sieh schnell in das Hydroehlorid von
V umwandelt, das beim Erhitzen glatt in CH3C1 u. VI zerfallt.

V e r s u c h e .  l-Dimethylamino-2,2-dimethylhexen-(3)-on-(5) (I). Gelbliches 01 
vom Kp.u  100— 105°. Salzsaures Salz, aus Aceton oder Eg. farblose Prismen, F. 147°. 
Jodmethylat, aus absol. A. Nadeln, F. 172°. Hydroehlorid des Oxims, aus absol. A. 
Nadeln, F. 177° (Zers.). Freies Oxim, aus W. Prismen, F. 69°. Hydroehlorid des Semi- 
carbazons, aus A. Prismen, F. 165° (Zers.). Freies Semicarbazon, kleine Prismen, F. 134°.
— l-Dimethylamino-2,2-dimethylhexanon-(5) (II). Farbloses 01 vom Kp. 92°. Hydro- 
chlorid, aus Aceton hygroskop. farblose Prismen vom F.. 100— 101°. Golddoppelsalz, 
gelbe Ńadeln, F. 118,5°. Jodmethylat, aus A. Nadeln, F. 133°. Oxim, aus A. farblose 
Prismen, F. 58,5°. Hydroehlorid des Semiearbazons, aus A. Nadeln, F. 163°. Freies 
Semicarbazon, aus A. Prismen vom F. 128°. —  l-Dimethylamino-2,2-dimethylhexanol-(5) 
(III). Aus dem Hydroehlorid von I I  in verd. Essigsaure mit Na-Amalgam unter Kiihlung. 
Farbloses 01 vom Kp , 12 98°. Golddoppelsalz, aus A. Nadeln, F. 116°. Hydroehlorid des 
p-Nilrobenzoesaureeslers, aus Aceton gelblichc Prismen, F. 162°. —  1,1,2,5,5-Penta- 
methylpiperidiniumchlorid, C10H 22NC1 (V). Aus A. + A. (2: 1) farblose Nadeln, F. iiber 
260°. Pikrat, griinlichgelbe Nadeln vom F. 201°. — 1,2,5,5-Tetramethylpiperidin (VI), 
farbloses 01, Kp. 147— 148°. Hydroehlorid, aus Aceton-A. Nadeln, F. 221° (Zers.). 
Pikrat, ident. mit dem yorstehend besekriebenen. —  In  der eingangs erwahnten Rk. 
wird Aceton dureh Acetophenon ersetzt: l-Dimethylamino-2,2-dimethyl-5-oxo-5-phenyl- 
■penten-(3). Griinliches Ol vom Kp . 8 159— 161°. Hydroehlorid, aus absol. A. gelbliche 
Blattchen, F. 162— 163°. Hydroehlorid des Oxims, aus absol. A. Nadeln, F. 178° (Zers.). 
Hydroehlorid des Semiearbazons, F. 195°. — Ais Nebenprod. wurde eine Verb. C'„jH 2̂ 0„N, 
aus A. kleine Nadeln, F. 102— 103°, erhalten, entstanden aus 1 Mol. der 1,3-Aldehydbase
u. 2 Moll. CH3 -CO-C6Hr, von der wahrscheinlichen Konst.: (CH3 )2N-CH2 -C(CH3)2- 
OH(CH2 -CO-CGH3)2. — 1 -Dimelhylamino-2,2-dimethyl-5-oxo-5-phenylpentan.~ Kp . 10 165 
bis 170°. Hydroehlorid, aus Aceton Prismen, F. 149—150°. Hydroehlorid des Semi- 
earbazons, Nadeln, F. 171° (Zers.). — l-Dimethylamino-2,2-dimethyl-5-phenylpenta- 
nol-{5), Kp . 15 168— 170°; wird bei liingerem Stehen fest, aus PAe. Nadeln vom F. 41°. 
Hydroehlorid des Benzoesaureesters, Prismen, F. 91—92°, schwach anasthesierende 
Wrkg. —  l-Dimethylami]w-2,2-dimethyl-5-phenyl-5-ehlorpentan, das Hydroehlorid der 
chlorierten Base, lieC sich krystallin. erhalten. Aus Aceton farblose Nadeln, F. 150°. —
l,l,5,5-Tetramethyl-2-phenylpiperidiniumchlorid, aus absol. A. -f Aceton farblose 
Nadeln, die bis 250° nieht schm. Golddoppelsalz, gelbe Nadeln, F. 118°. — 1,5,5-Tri- 
metliyl-2-phenylpiperidin, hellgelbes Ol, Kp . I 2  145— 147°. Hydroehlorid, aus Aceton 
Nadeln, F. 148° (Zers.). — l-X-Pipcridino-2,2-dimethylhexen-(3)-on-(5). Aus /?-Piperi- 
dino-a,a-dimethylpropionaldehyd (1. c.) u. Aceton. Gelbliches Ol vom Kp . 12 140— 142°. 
Nitrat, aus Eg. farblose Prismen, F. 105°. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 
271- 92—97. Febr. 1933. Berlin, Univ.) ' P a n g r it z .

C. Mannich und Benno Reichert, Uber eine Synthese von Chinolindmvaten m ii 
basischer Seitenkette. Es wird eine Syntheso von Chinolinderiw. beschrieben, die in 
/J-Stellung eine bas. Seitenkette besitzen. — l-Dimethylaminobutanon-(3) (I) konden-



1933 . I . D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 2817

siert sich mit Benzaldehyd, wie Vff. fanden, a) bei Verwendung alkal. Kondensations- 
mittel zu I I I  (vgl. Mannich u . Schutz, C. 1928.1 .1291), b) mit saurem Kondensations- 
mittel zu einer Verb., die die Konst. IV haben muB. Die gleiche Kondensation mit 
o-Nitrobenzaldehyd fiihrt in beiden Fallen zu V (Analogie mit Fali b). Die Red. der 
Nitrogruppe fiihrt a) bei Verwendung von SnCl2 + HC1 zu VI (das ais Zwisehenprod. 
entstehende aromat, prim. Amin ist nicht faCbar) — [zur Aufklarung der Struktur 
wurde das leicht erhaltliche Monojodmethylat naeh E m d e  (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. 
pharmaz. Ges. 247 [1909]. 369) red., es wird glatt in (CH3)3N u. 2,3-Dimethylchinolin 
zerlegt, —  zugleich ein Beweis fiir die Konst. yon V] — b) bei katalyt. Hydrierung 
mit Pd oder Pt zu einer im Vergleich zu VI um 1 Atom O rcicheren Verb., der Vff. 
die Isoximstruktur V II zuerkennen. Ein Aminoxyd kann nicht vorliegen, da sehweflige 
Saure, die Aminoxyde leicht red., V II nicht angreift. Starkę Red.-Mittel fiihren VU 
in VI iiber. Acylierungsmittel lagern V II in Verbb. um, denen der Alkohol V III zugrunde 
liegt; in ihm laBt sich naeh ZEREWITINOFF (Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 2023) 
ein akt. H-Atom nachweisen. DaB die OH-Gruppe nicht am Kern sitzt, ergibt sich 
daraus, daB sie mit Thionylchlorid leicht dureh Cl ersetzt wird, wobei das salzsaure 
Salz yon IX  entsteht. Versucht man, IX  aus seinem Salz in Freiheit zu setzen, so tritt 

OH CH
|C-CHa. N < < g  ^ Y ^ C - C H , . N < g g *

'CO-CH3 ___ 1  'CO-CH3 V  A  /\ C H 3 TH

in kiirzester Zeit intramolekulare Alkylierung ein unter 
Bldg. des (wohl neuen) tricycl. Ringsystems X. — Vff. 

\ l a / p u 3 habennoch ein cycl. Aminoketon, 2-(Dimethylaminomethyl)- 
\ q i  3 cyclohexanon (II) unter dem EinfluB von HBr-Eg. mit

o-Nitrobenzaldehyd kondensiert zu X I. Wider Erwarten
5 entsteht aber bei Red. der Nitroketobase ein Tetrahydro-

acridinderiy. o h n e bas. Seitenkette, da (CH3 ),NH-Abspaltung stattfindet. Da es 
sich katalyt. nicht hydrieren laBt, diirfte es X II sein, denn die Anlagerung von H 3 

an Verbb. mit jener Methjdengruppierung ist bekanntlieh sehr erschwert. Zinkstaub- 
dest. fiihrt das salzsaure Salz von X II in 4-Methylacridin iiber.

V e r s u c h e .  Salzsaures Salz des l-Dimelfiylammo-5-plienyl-4-penlenons-(3), 
C13H 180NC1 (III). Aus I  u. C(|H5CHO mittels Na-Alkoholat. Ident. mit der yon 
M a n n ic h  u . S c h u t z  (1. c.) auf anderem Wege hergestellten Verb.; Nadeln vom F. 158°.
— Salzsaures Salz des l-DŻ7)ielhylamino-2-benzylidenbutanons-(3), C13H 180NC1 (IV). Aus
I  u. C6HjCHO mittels HBr-Eg. Aus A. Krystalle vom F. 148°. — 1-Dimethylamino-
2-(o-nilrobenzyliden)-butanon-(3), C13H 10O3N 2 (V). Aus I  u. o-N02-C6H 4 -CH0 mittels 
HBr-Eg. Das salzsaure Salz krystallisiert aus Isopropylalkohol in Wurfeln mit 1  Mol. 
Krystallwasser, F. 122,5°. Das wasserfreie Prod. hat F. 158° (Zers.). Die freie Base 
krystallisiert aus Isopropylalkohol in Prismen vom F. 134° (Zers.). Salzsaures Salz 
des Phenylhydrazons, C,6H 230 4N 2C1, rubinrote Prismen mit 1  Mol. Krystallwasser,
F. 217° (Zers.). Semicarbazon, Ć^H^O^Nj, aus CH3OH leuchtend gelbe Prismen,
F. etwa 165° (Zers.). —  2-Methyl-3-(dimetliylaminomethyl)-ćhinolin, C13H 16N, (VI). 
Aus V dureh Red. mit SnCl2 + HC1. Aus Ligroin gelbliche Nadeln vom F. 56°. Bis- 
hydrobromid, aus CH3OH biischelformig angeordnete Nadeln, F. 250° (Zers.). Jod- 
methylat, C11H 1BN 2 J, aus Methylalkohol lichtgelbe Nadeln vom F. 233° (Zers.). (Abbau 
naeh E m d e  mit Na-Amalgam ygl. oben.) — Isoxim des l-Dimelhylamino-2-(o-hydroxyl- 
aminobenzylidcn)-butanons-(3), Ci3H laON2 (VII). Aus dem Hydrochlorid von V dureh 
katalyt. Hydrierung. Aus PAe. farblose Prismen vom F. 102,5°. Aus feuchtem A. 
bilden sich blaBgelbe, hexagonale Tafeln von starkem Oberflaehenglanz, F. 69°, die 
im Vakuum iiber H 2S0 4 3 Moll. Krystallwasser yerlieren u. dann ebenfalls bei 
102,5° schm. Monohydrochlorid, aus A. Prismen, F. 214°. Die freie Base ist gegenuber 
Alkalien u. starken Sauren auBerordentlich bestandig. Jodmethylat, C14H 19ON2J, aus 
CH3OH Krystalle yom F. 223° (Zers.) (Abbau naeh E m d e  wie oben). — Salzsaures 
Salz des Benzoesdureesłers des 2 - Oxymełhyl - 3 - (dimethylaminomethyl) - chinolins, 
C20H 2 1O2N2Cl. A us VII in Pyridin mit C6H--COCl; aus Isopropylalkohol ąuadrat. 
Plattehen yom F. 188°. — 2-Oxymethyl-3-dimethylaminomelhylchiiwlin, C13H 1 6ON2 

(VUI). Aus vorst. Verb. dureh Verseifung mit konz. K 2C03 -Lsg. usw.; aus PAe. Prismen 
vom F. 73°. (Benzoylehlorid yerwandelt ąuantitatiy in das salzsaure Salz des Benzoe- 
saureesters zuriick.) Salzsaures Salz, Nadeln yom F. 219° (Zers.). Jodmethylat,
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aus CH3 OH diinne Blattchen vom F. 202° (Zers.) (Abbau nach E m d e  

liefert mir verharzte Prodd.). Salzsaures Salz der Acetylverb., Ć15H 10O2N 2Cl; aus Iso- 
propylalkohol Nadeln vom F. 191°. — Bishydrochlorid des 2-Chlormetliyi-3-(dimethyl- 
aminomethyl)-cliinolins, C13H 17N 2C13 (IX). Aus dem Hydrochlorid von V III u. Thionyl- 
chlorid; aus Methanol Drusen vom F. etwa 197° (Zers.), die sich am Licht sckwach 
rótlich farben. Katalyt. Hydrierung fuhrt zu VI. — Itingschlu/3 zum Chlorid einer 
iricycl. guarlaren Base, Cjr)H 15N2Cl (X). Aus vorst. Hydrochlorid u. KOH; aus Methanol 
Prismen vom F. 126°. —  Hydrobromid des 2-(Dimetliylaminomethyl)-6-(o-nilrobenzyliden) 
cyclohexanons-(l), CI6H 2 10 3N2Br (XI). Darst. vgl. oben. Aus Isopropylalkohol bei 
182° schm. Nadeln. Die recht unbestiindige freie Base bildet ein gelbcs 01, aus dem 
sich nach kurzem Stelien reichlich (CH3)2-NH abspaltet. — l,2,3,4-Tetrahydro-4-methy- 
lenacridin, CUH I3N (XII). Aus yorst. Hydrobromid durch Red. mit SnCl2 + HCl. 
Das Hydrochlorid schm. gegen 230°. Dic freie Base bildet aus PAe. Prismen vom F. 167°. 
Zinkstaubdest. des Hydrochlorids fuhrt zum 4-Methylacridin, Krystalle aus PAe. 
vom F. 8 8 °. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 271. 116—27. Febr. 1933. 
Berlin, Pharmazeut. Inst. d. Univ.) P a n g r it z .

Gilbert T. Morgan und Leslie P. Walls, Unłersuchungen in der Phenanthridin- 
reihe. I I .  Nitro- und Aminophenanthridine. (I. vgl. C. 1932. I. 77.) Durch Dehydra- 
tationskondensation von 4'-Nitro- u. 5-Nitro-2-acetamidodipkenyl mittels POCl3 erhiilt 
man 7-Nitro-9-methylphcnanthridin (I) u. 3-Nitro-9-methylphenanthridin (II). Bei dem 
4/-Nitroderiv. zeigt sich das H-Atom der Verknupfungsstelle, da es sich in m-Stellung 
zur Nitrogruppe befindet, dem RingschluB abtraglich (schlcchto Ausbeute). Das aus I I  
durch Red. erhaltene Amin besitzt die Móglichkeit chinonoider Tautomerie (1H IV). 
Dem 3-Amino-9,10-dimethylphenanthridiniumchlorid kommt die erwartete geringere 
Toxizitat u. der groBere therapeut. Wert gegeniiber den 9-Amino-10-methylphen- 
anthridiniumchloriden nicht zu, u. die Herst. eines ąuaternaren Salzes mit 2 freien 
primaren Aminogruppen scheiterte an der zu geringen Ausbeute beim RingschluB zum
3-Nitro-9-o-nitrophenylphenanthridin. — Im  Falle des Form-o-xenylamids versagt die 
neue Synthese, doch konnto die ZnCl2-Methode yon P ic t e t  u . H u b e r t  (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 29 [1896]. 1182) vereinfacht werden. —  Ais Dibenzopyridin gibt Phen- 
anthridin mit Na-Amid in lebhafter Rk. das 9-Aminoderiv., wobei eine gewisse Anomalie 
hinsichtlich der H 2 -Bldg. auftrat. Auch durch Einw. von NH 3 u. Na auf Phenanthridin 
in Lsg. von Dimethylanilin bildet sich das 9-Aminoderiv. sehr leicht. Sein Verh. bei 
der Acetylierung laBt es ais inneres Amidin erscheinen (V), entsprechend kommt dem 
Acetylderiv. die Konst. VI zu.

NH

/■ \__/■—V
NH,

/ \ \
\ / \ / -->-

v - Y
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CH3

/ “ \ / \
\ / \

\ / — >-
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V e r s u c h e. 7-Nitro-9-inethylphenanthridin, CuH 10O2N2 (I), aus Bzl., F. 243 bis 

245°. —  3-Nitro-9-methylphenanthridin (II), aus Bzl., F. 201°. Daraus durch Red. mit 
Fe 3-Amino-9-methylphenanthridin, C14H 1=N2, F. 152°. LaBt sich diazotieren u. mit 
/?-Naphthol yerkuppeln. Acetylderiv., C10H 14ÓN2, F. 240—242°; daraus mit Dimethyl- 
sulfat 3-Acetamido-9,10-dimethylphenanthridiniummethosulfat, C18H 20O5N2S, Zers. 
ca. 255°. Durch Hydrolyse des Methosulfats mit HCl 3-Amino-9,10-dimethylphen- 
anthridiniumchlorid, C15H 15N 2C1. F. ca. 275° (Zers.). — 2-o-Nitrobenzamido-5-nitrodi- 
phenyl, C19H I3 0 5N3. Aus 5-Nitro-2-xenylamin u. o-Nitrobenzoylchlorid. F. 167°. 
Daraus mit POCl3 3-Nitro-9-o-nitrophenylphenanthridin, C ^ H n O ^ , F. 227°. — Phen
anthridin, C13H 9N. Das bei der Synthese aus Formyl-o-xenylamid (vgl. oben) sich 
bildende o-Xenylamin wurde ais Acetylverb. entfernt, F. 105—106°. Bildet ein Di- 
nilrat, Ci3H 9N- 2 HN03- 2 H 20, daraus durch W., A. oder Aceton das n. Nitrat C13H„N- 
HN03, F. 169— 171° (Zers.). Zugabo von H 2S0 4 zu dem anhydr. Mononitrat Iieferto
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ein Gemisch von 3 Mononitroderiw. C13H 80 2N2, das durch Fraktionieren getrennt 
wurde: FF. 260— 262°, 160-—163° u. 156— 158°". 9-Aminophenanthridin, C13H 10N 2 (V), 
F. 195,5°. Acetat, F. 206—209°; Lactat, F. 202—204° (Zers.). Mit NaN02 in H 2 SOd 
bei 0° u. nachfolgendem Kocben gab V Phenanthridon, F. 291—293° (s. u.). Acetyl-9- 
aminophenanłhridin, C15H 1 2ON2, F. 193,5°. •— o-Xenylcarbamid, Ci3H 1 2ON2, aus o-Xenyl- 
amin, COCl2 u. NH 3 iiber das Carbimid, F. 157— 158,5°. Mit CH3OH Methyl-o-xenyl- 
carbamat, C^H^OjN , F. 61°. Schmelze mit ZnCl2 fiihrt das o-Xenylcarbamid oder sein 
Methylderiv. in Phenanthridon, C13H„ON, iiber (s. o.). (J. chem. Soc. London 1932. 
2225— 31. Teddington, Middlesex.) H e l l r ie g e l .

Alexander Robertson und Roy B. Waters, Podophylloloxin. Vff. sind auf Grund 
eigener Verss. zu demselben Kohlenstoffskelett fiir Podophyllotoxin, C22H 2208, ge- 
kommen wie Borsche u . Niemann (C. 1932. I I . 3725), sowie Spath, W essely u. 
K o rn fe ld  (C. 1932. I I .  3412; 1933. I. 65), die fiir Podophyllotoxin u. das isomere 
Pikropodophyllin Formel I  u. I I  angegeben haben; auch die Stellung der Methylen- 
dioxy- u. Methoxygruppen lieB sich bestatigen. Bzgl. der Wasserabspaltung aus Pikro
podophyllin (zu Apopikropodophyllin) stimmendie Angabender genannten Autoren nicht 
uberein (Borsche: F. 236— 237°, nach Reinigung mit sd. Acetanhydrid u. Na-Acetat 
F. 214—216°, opt. inaktiv. Spath: F. 214— 216°; reehtsdrehend). Nach etwa dem 
Verf. von Borsche erhielten Vff. ein linksdrehendes Lacton, F. 244° (a-Apopikro- 
podophyllin), das von Acetanhydrid u. Na-Acetat in ein rechtsdrchendes Isomeres, 
F. 214—216° (j3-Verb.) umgewandelt wird. Hydrolyse beider Verbb. gibt die łinks- 
drehende Apopikropodophyllsaure, die beim Erhitzen ausschlieBlich das Lacton F. 244° 
regeneriert. —  Podophyllomeronsaure, bisher nur aus Pikropodophyllin erhalten, konnte 
auch aus a- u. /?-Apopikropodophyllin gewonnen werden. — Das durch Decarboxy- 
lierung von Podophyllomeronsaure erhaltliche Phenol Podophyllomerol haben Vff. so 
synthetisiert: Veratrol u. Methylbernsteinsaureanhydrid wurden zu den Ketosauren 
H I u. IY  mit A1C13 kondensiert; diese wurden reduziert u. zum Ring (Y u. VI) ge- 
schlossen. Neuerliche Red. gab Verb. Y II (vgl. H a w o r t i i  u. M arin  (C. 1932. I I .  
869), die iiber die Stufen V III u. IX  in Podophyllomerol verwandelt wurde (X). Podo- 
phyllomoronsiiure muB Formel X I haben, da Oxydation zu Pyromellitsaure fiihrt.
—  Auf Grund der Leichtigkeit, mit der Pikropodophyllin dehydratisiert u. der Pyro- 
gallolkern abgestoBen wird, vermuten die Vff., daB die Formeln I  u. I I  durch X II u.
X II I  zu ersetzen sind. a- u. ^-Apopikropodophyllin sind geometr. u. nicht strukturell 
isomer, da sio dieselbe Apopikropodophyllsaure (XIV) liefern.

V c r s u c h e .  Zur Darst. von Pikropodophyllin (F. 226°) setzt man einen Tropfen 
Piperidin zur Lsg. von Podophyllotoxin in wss. Methanol. — a.-Apopikropodophyllin,

CH CHOH

I I ÓCH3
I  OCH3 

CO CO CH,



2820 D . ORGANI8CHE CHEMIE. 1933 . I .

COOH

CH.O

> 0  C H ,< :  I I I CH’0H
'ch— c o "  o - L ^ J ^ ^ J c h - c o o h

X IV  c h 2

_„07. Aus Pikropodophyllin in Acetanhydrid mit konz. H,SO.,. Aus A.-Eg. oder 
Essigcster Nadeln, F. 244—245°. [a] 54612 1 =  — 17,5° (in Chlf.). Unter etwa denselben 
Bedingungen gibt Podophyllotoxin nur das Acetyłderiv., F. 204°, [a]54612:l =  — 174,1° 
(in Chlf.). —  (5-Apopikropodophyllin, C22H 2 0O7. Aus der a-Verb. mit Acetanhydrid 
u. Py. Aus A. Nadeln, F. 216°, [a]5 48i 21 =  +117,6° (in Chlf.). — ApopikropodophyU- 
saure, C22H 220 8. Aus cc- u. /J-Apopikropodophyllin mit wss.-alkoh. Lauge. Aus Bzl. 
Nadeln, F. 174° (Zers.), [cc] 6 461 2 1 =  —2 7 9,4° (in Chlf.). — Podophyllcmermsaure, 
C13H 1 0O4. A us a- oder /?-ApopikropodophylIin mit H J  in sd. Eg. Aus 80%ig. Essig- 
saure Tafeln, F. 240°. —  Im  Lauf der oben skizzierten Synthese yon X  wurde das Ge- 
misch der Verbb. V u. VI isoliert, aus A.-PAe. F. 102— 110°. Daraus durch Red. nach 
CLEMMENSEN u . Dehydrierung mit Selen 6,7 -Diviethoxy-2-metliylnaphtlialin, C13H 140 2

(VIII). Aus PAe. Prismenbuschel, F. 102°. —  6,7-Dioxy-2-metliylnaphlhalin, Cu H 1 0O2

(IX). Aus dem Torigen mit Acetanhydrid u. H J. Aus Bzl.-Lg. Prismen, F. 165°. 
Methylalkohol. FeCl3 farbt griin, athylalkoh. blau; beide Farbungen werden mit W. 
yiolett. —  Podophyllomerol, C12H ł0O, (X). Aus dem yorigen in Aceton mit Methylen- 
jodid u. K 2C03. A us wenig Methanol Tafeln, F. 129°. (J. chem. Soc. London 1933. 
83—86. Jan. Univ. of London, London School of Hygiene and Tropical Med.) B e r g m .

Giuseppe Oddo und Gaetano Caronna, Uber das Solanin tuberosum (t). IX . Mitt. 
(Vgl. C. 19Ji9. I. 2994). Die Verss. von Z e m p lŚ n  u .  G e re c s  (vgl. C. 1929.1. 78) iiber 
die partiello Aufspaltung des Solanins ł werden wiederholt u. dabei folgendes festgestellt: 
die Bruttoformel des Solanidins ł ist nicht, wie Z e m p le n  u .  G erecs  annehmen, 
C26H 4 1ON, sondern C2óH3 9ON, A\de C o lo m b a n o  (Gazz. chim. ital. 42 [1912]. II. 101) 
festgestellt hat. Solanin t bildet sich durch einfache Addition von Solanidin, Ghicose, 
Galaklose u. Rliamnose ohne Elimination von W., analog wie beim Solanin s. Das 
von ZEMPLEN u .  G e re c s  erhaltene angebliche Acetylderw. des Solanins t vom F . 204 
bis 205° (Zers. beginnt bei 190°) ist in Wirkliclikeit das Acetal des Acetylderw. Vff. 
stellen das wahre Acetylderw. nach der von O d d o  u .  C e s a r is  (Gazz. chim. ital. 41 
[1911]. I. 525) beim Solanin s angewandten Methode her. Es schm. bei 120°. Bei 
der partiellen Spaltung des Acetylsolanins t in Chlf. mit HBr in Essigsaure erhalten 
Vff. nicht wie Z e m p le n  u .  G e re c s  Solanidinglucosid u. die Biosc Rhamnosidogalak- 

tose, sondern Solanidinglucosegalaktosid u. Rhamnose neben einer gewissen Menge 
Solanidinglucosid ohne die oben genannte Biose. Trotz dieser Differenzen bestatigt 
sich dic Annahme von ZEMPLEN u. GERECS, daB im Solanin t die vier Moll. in fol- 
gender Weise yerknupft sind: Solanidin-Glucose-Galaktose-Rhamnose. (Gazz. chim. ital. 
62. 1108— 18. Dez. 1932. Palermo, Univ.) F ie d l e r .

Alexander Hoffmann und Laszló Fari, Uber das Rottlerin. Vff. konnten an 

dem von ihnen nach den Angaben von D utt  (C. 1926.1. 409) aus Kamala dargestellten 
Rottlerin, das sonst alle bekannten Eigg. besaB, die allgemein anerkannte PERKINsche 

Formel C3 3H 3 0O9 (vgl. J . chem. Soc. London 63 [1893]. 975. 67 [1895]. 230) nicht be- 

statigen, sie fanden C31H 3 0O8 (ygl. J a  WE IN, Ber. dtsch. chem. Ges. 20 [1887]. 182, u.
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H e r r m a n n , Arcli. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 245 [1907]. 572). Vff. haben 
rersucht, zwisehen beiden Formeln auf Grund wohldefinierter Deriw. zu entseheiden. 
PERKIN hatto bereits ein (kaum einheitliches) Hexaacetylderiv. dargestellt, das bei 
100° sinterte u. bei 130— 135° schm. D utt  beschreibt ein Heptaacetykleriv. vom 
F. 165°. Das Acetylderiv. der Vff., auch wenn es nach der Yorschrift von D utt  dar
gestellt wurde, ergab stets die Formel C31H 210 8(C0 • CH3 ) 0 — also fiir die Stamm- 
substanz C3 iH 3 0O8 — u. schm. bei 212°. Weiter wurden durch katalyt. Red. des Rott- 
lerins bzw. Hexaaeetylrottlerins durch Aufnahme von 2 H 2 zwei krystalłin. Deriw. 
erhalten, che beide bei der Verbrennung der Stammformel C31H 3 0O8 entsprechendo 
Werte liefertcn. Auf Grund ihrer Unters.-Ergebnisse lehnen Vff. die von D ut t  u. 
GOSWAMI (C. 1928. I . 2407) fiir das Rottlerin aufgestcllte Konst.-Formel ab.

V e r s u c h e. Das aus Kamala dargestellte reine Rottlerin hatte F. 206—207°. 
Seine Verbrennungswerte schwankten zwisehen den Summenformeln C33H 3 0O9 u. 
C31H 3 0Os. —  Hexaacetylrottlerin. Aus Rottlerin, in Pyridin gel., mit Essigsaureanhydrid 
unter Eiskuhlung. Aus Methylalkohol farblose, tafelformige Krystalle vom F. 212°, 
die sich in alkoh. KOH mit roter Farbę losen. In  Chlf.-Lsg. keino wahrnehmbare opt. 
Aktivitat. Die Analysenwerte (Verbrennung, Titration) stimmen auf C31H 2 1Os(CO- 
CH3)0. — Teirahydrorottlerin. Rottlerin, feinst gepulyert, in A. suspendiert, lafit sich 
wegen seiner Schwerloslichkeit nur langsam iiber Pd-Tierkohle hydrieren. Vff. fiihrten 
es deshalb nach P e r k in  (1. c.) durch n-NaOH in die 11. u. daher leicht hydrolysierbare 
Xa-Verb. iiber. (Dadurch erleidet, wie Vff. feststellten, das Rottlerin — im Gegensatz 
zur Bchandlung mit w. Sodalsg. —  k e i n e  Umwandlung; aus der Verb. C31H 2a08Na 
laBt sich das Rottlerin mit Essigsaure fast quantitativ regenerieren u. in das obige 
Hexaacetylderiv. iiberfiihren.) Das mit HC1 neutralisierte Rk.-Gemisch wurde vom 
Katalysator abgesaugt, letzterer wiederholt mit h. A. ausgezogen. Aus den cingeengten
A.-Auszugcn krystallisierten hellgelbe, viereckige Prismen vom F. 200— 201°; leichter 
i. ais Rottlerin selbst; wss.-alkoh. Lsg. gibt mit FeCl3  violette Farbung (Phloroglucin- 
deriv.). Die Analysenwerte stimmen auf C3 iH 3 408. — Tetrahydrohexaacetylrottlerm.
I. Aus dem Hexaacetylderiv. durch katalyt. Hydrierung. Aus Methylalkohol farblose 
Tafeln vom F. 183— 185°. Lsg. in alkoh. KOH intensiv gclb. Analyse: C31H 280 8(C0- 
CH3)6. I I .  Aus Tetrahydrorottlerin durch Aeetylierung wie oben. Es wird das unter I  
beschriebene Prod. erhalten. (Areh. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 271- 97— 101. 
Febr. 1933. Ujpest, Ungarn, Lab. d. Firma Ch ix o in .) PANGRITZ.

Georg Koller und Gerhard Pfeiffer, U ber die Konstilution der Pinastrinsaure.. 
Die in Cetraria pinastri u. C. juniperina neben Usnin- u. Vulpinsiiuro yorkommende 
Pinastrinsaure (kurz Pin.) soli nach ZOPF bei 200— 203° schm. u. die Bruttoformel 
C20H 1 6Os oder CI7Hu 0 5 besitzen, nach H esse  bei 196— 198° schm., die Bruttoformel 
C19H 1 40 6 besitzen, eine 0CH3-Gruppe esterartig gebunden enthalten u. dementsprechend 
durch Baryt zu einer Carbonsaure C18H 120 6 verseift werden. Die Formcln CX9Hi,O 0 

u. C18H 120 6 unterscheiden sich von denen der Vulpin- u. Pulvinsiiurc (I, R  =  CH3 

bzw. H) um den Mehrgeh. von 1 O. H esse  hat auch festgestellt, daC die Saure C18H 1 20 6 

durch Acetanhydrid zu einem Lacton anhydrisiert wird, welches mit h. CH3OH zunachst 
Pin. zuruckliefert u. weiter in einen Dicarbonsauredimethylester iibergeht. H esse  
hat daher Pin. ais eine Oxyvulpinsaure aufgefaBt. — Vff. haben fiir die von ihnen 
isolierte Pin. F. 203° u. die Bruttoformel C20H 16O0 gefunden, d. h. ein Mełir von
O u. CH2 gegenuber der Vulpinsaure. Da sich Pin. mit Benzaldehyd in Ggw. von 
HC1 oder" anderen Agenzien nicht kondensiert, kann das CH2 nicht ahphat., etwa in 
einem Malonylrest, gebunden sein. Gleiehwie in der Vulpinsaure durch Diazomethan 
nur das enol. OH verathert wird, liefert auch Pin. mit Diazomethan nur einen Mono- 
methyliilher, welcher aber nicht 2, sondern 3 OCH3-Gruppen enthalt. Dementsprechend 
wurden in der Pin. selbst nur 1 akt. H-Atom (OH-Gruppe) u. — im Gegensatz zu 
H esse  —  2 OCH3-Gruppen festgestellt. Das fragliche CH, liegt also ais OCH3 vor. 
tlber die Stellung des letzteren gab die Oxydation des Kn.-Methylathers u. auch 
der Pin. selbst mit KMnO., Auskunft, denn in beiden Fallen wurden Anissaure u. Benzoe- 
sdure erhalten; das OCH3 ist folglich p-standig. — Die Spaltung der Pin. mit sd. wss. 
Barytlauge schlieBlich ergab Oxalsaure, Phenylessigsaure, p-3Iethoxyphenylessigsdure 
(F. 86— 87°) u. wenig p-Oxyphenylessigsaure (F. 149— 150°), letztere gebildet infolge 
geringfiigiger Verseifung des p-standigen OCH3. Auf Grund dieser Befunde besitzt 
Pin. die Konst.-Formel n  oder HI.

V e r s u c h e .  Pinastrinsaure,, C;0H 16O6 (II oder HI). Durch Extraktion derFlechten 
mit A. u. Krystalhsierenlassen aus groBem Vol. Bei zu starkem Einengen fallt zugleich

XV. 1. ' 184
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Usninsaure aus, welche durclł Umlosen aus A. nur teilweise entfernt werden kann. 
Aus A. orangegelbc Nadeln, F. 203—204° (schwache Gasentw.). — Methylałher, 
C21H 1 80„. Mit CH2N 2 (2 Tage). Aus A. griingelbe Nadeln, F. 153°. — Vulpinsdure- 
methyldther, C20H 16O5 (nach I), aus A. farblose Nadeln, F. 143—144°. — Die Oxydation 
des Pin.-Methylathers u. die Barytspaltung der Pin. sind im Original ausfulirlich be- 
schrieben. (Mh. Chem. 62. 160— 68. Marz 1933.) LlNDENBAUM.

Georg Koller und Gerhard Pfeiffer, Ober die Glabrałsdure. Diese von Zopf in 
Parmelia glabra aufgefundene Flechtensiiure soli bei 175° schm. u. die Bruttoformel 
C2.,H16On  oder C13H 140 6 besitzen. Vff. haben gefunden, daB genannte Fleehte an 
Eschenstammen Yorkommt. Die von ihnen isolierte Saure zeigte F. 175— 179°, 
gab aber mit FeCl3 keine blaue Farbung, wie ZorF angibt, sondern die violettrote 
Farbung der Lecanorsaure. Die Analysen stimmten auf C16H 1 40„ u. die Uberfuhrung 
in das Triacetylderiv. u. dessen Methylester ergab, daB Glabratsaure mit Lecanorsaure 
ident. ist. —  Glabratsaure (Lecanorsaure), C16H 1 407. Fleehte mit A. extrahiert, A.-Lsg. 
mit NaHC03-Lsg. ersehopft, letztere mit HC1 gefallt, Nd. in w. Aceton gel. u. mit W. 
wiederholt fraktioniert gefallt. Zers. 179°. —  Triacetylderiv., C22H 20O10. In  Pyridin 
mit Aeetanhydrid (3 Tage). Zers. 197° (vgl. C. 1933.1. 6 6 ). Mit iith. CH2N 2 der Methyl
ester, C23H 22O10, aus Aceton + W. (fraktioniert), F. 154— 157° (1. c.). — Ferner wurde 
durch therm. Zers. der Glabratsaure das 1. c. beschriebene Dimethyldioxyxanthon 
erhalten. (Mh. Chem. 62. 169— 71. Marz 1933. Wien, Univ.) Lindenbaum.

W. Schicke und E. Wedekind, Ober die Oleanolsaure (Guagenin). I I I .  Die Oxy- 
dation der Acetyloleanolsaure und der Oleanolsaure mit Chromsaure. (II. vgl. C. 1931.
I I .  722.) DaB Oleanolsaure (Guagenin) die Bruttoformel C30H 4 8O3 besitzt, ist inzwischen 
von W in te rs te in  u. S te in  (C. 1932. I I .  1027) bestatigt worden. — Schon vor 
K ita s a to  u. Sone (C. 1932. I I .  1787) haben Vff. Acetyloleanolsaure mit Cr03 unter 
energiseheren Bedingungen, namlich bei 80°, oxydiert u. ais Hauptprod. eine neutrale 
Substanz von F. 283° erhalten. Diese erwies sich ais ident. mit dem d-Ketoacetyloleanol- 
saurelacton von K . u. S., wie der direkte Vergleich mit einem nach K. u. S., also bei 
20°, dargestellten Praparat ergab, besitzt aber die um CH2 armere Zus. C32H 4 805, da 
K . u. S. fiir Oleanolsaure noch die C31-Formel zugrunde gelegt haben. Fiir S-Keto- 
oleanólsaurelacton selbst ergibt sich somit die Formel C30H 4GO4. —  Wahrend K. u. S. nur 
das neutrale Lacton erhalten haben, konnten Vff. auBerdem eine Saure von der Zus. 
C27ff4 0O7 isolieren, in welcher 2 C02H  u. 1  Acetosyl nachgewiesen wurden. Das letzte
O-Atom scheint oxydartig gebunden zu sein. Durch Verseifung wurde die Oxydicarbon- 
sdure C2̂ H3ROe selbst erhalten. Demnacli werden bei energisclierer Oxydation aus dem 
Sapogenin 5 Ć-Atome entfernt. Der die sekundare Alkoholgruppe enthaltende Ring 
wird liierbei nicht angegriffen, denn die Acetoxygruppe befindet sich sowohl im Lacton 
C32H 48 0 5 wie in der Saure C2 7H4 0O7. Diese u. die Oxysaure reagieren lcbhaft mit Diazo- 
methan, gaben aber keine krystallinen Prodd. Auch durch Dest. mit Aeetanhydrid 
wnrde nur ein glasig erstarrendes Ol erhalten. —  Um etwas iiber die abgespaltenen
5 C-Atome zu erfahren, wurde Oleanolsaure selbst mit Cr03 in sd. Essigsaure oxydiert 
u. letztere im MaBe ihrer Zugabe abdest., darauf das Destillat alkalisiert u. wieder 
dest. Das Destillat reduzierte FEHLiNGsche u. ammoniakal. Ag-Lsg., lieferte aber 
kein definiertes Prod. Das Hauptoxydationsprod. besaB die Zus. CzJ l itlO  ̂ u. erwies 
sich ais ident. mit der von P re lo g  (C. 1930. I I .  3292) erhaltenen u. noch ais C31H 4S0 3  

formulierten Ketonsaure.
V e r s u c h e .  d-Keloacetyloleanolsaurelaclon, C32H 4S05. 2 g Acetyloleanolsaure

in Eg. mit 5 g Cr03 in W.-Eg. versetzt, f/ 4 Stdn. auf 80° erwarmt, Cr03 mit CH3OH 
reduziert, in W. gegossen, ausgeathert, A.-Lsg. mit 10%ig. Soda ausgezogen (Extrakt 
ygl. unten) usw. A.-Ruckstand lieferte aus w. A. + W., verd. A. u. reinem CH3OH 
Nadelchen, F. 283°. —  ó-Ketooleanolsaurelacton, C30H 4 6O4. Voriges mit methylalkoh. 
KOH 2 Stdn. gekocht, in verd. HC1 gegossen u. ausgeathert. Aus w. A. + W., dann 
verd. Eg. Nadelchen, bei 318° sinternd, F. 325°. Oxim, C30H 4 7O4N, aus verd. A. Nadel-
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chen, F. 222— 223° (Zers.). — Acetoxydicarbonsiiure C27£f4 0C>7. Aus obigem Sodaextrakt 
mit HCl u. A. Aus w. A. + W., A.-PAe. u. verd. Eg. Krystalle, F. 293— 294°. — 
Oxydicarbonsaure G2SH3SOe. Aus voriger mit methylalkoh. KOH wie oben. Aus A. -+- 
W., dann verd. A. Krystalle, F. 292°. — Ketonsaure C30HisO3. 5 g Oleanolsaure in 
75°/0ig. Essigsiiure gel., 5 g Cr03 in 25°/0ig. Essigsiiure langsam eingetropft, im gleichen 
MaBe Essigsiiure abdest., Cr03 mit CH3OH' reduziert, in W. gegossen u. ausgeathert, 
O l in A. gel. u. verdunstcn gelassen (erst etwas Oleanolsaure), Sirup mit CH3OH ver- 
rieben. Aus CH3OH derbo Nadeln, nach Sintern F. 187°. Oxim, C30H 4 7O3N, bei 290° 
sinternd, F. 299° (Zers.). Mit CH2N, der Methylester, aus A. u. CH3 OH, F. 180°. (Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 215. 199— 20G. 28/2. 1933. Hann.-Miinden, Forstl. Hoch- 
schule.) L in d e n b a u m .

Frank H. Curd, Alexander Robertson und Richard J. Stephenson, Flechten- 
sduren. IV. Atranorin. (III. vgl. Robertson  u. Stephenson, C. 1932. I I .  1455.) 
Atranorin, das bisker in ca. 80 Flechtenarten aufgefunden worden ist, gibt boi der 
Spaltung mit Alkoholen /S-Orcincarbonsauremethylester u. die Ester der Hamatomm- 
saure. Bei der Zers. von Atranorin u. von Hamatommsaureathylester entsteht Atranol, 
das von P f a u  (C. 1926. I I .  1019) u. von R obertson  u .  Robinson (C. 1928. I. 350) 
ais y-Orcylaldehyd (I) erkannt wurde. Vff. haben nunmehr die von P f a u  aufgestellte 
Konst. der Hamatommsaure durch Synthese des Methylesters bestatigt. Orselhnsaure- 
methylester gibt bei der Kondensation mit HCN zwei Aldebyde, von denen einer mit 
Hamatommsaure ident. ist u. wegen der Beziehungen zum Atranol ais I I  formuliert 
werden muB, wahrend dem anderen die Konst. I I I  zukommt. — Das aus Evemia 
prunastri nach Hesse (J. prakt. Chem. [2] 92 [1915]. 431) durch Extraktion mit Chlf. 
isolierte Atranorin ist Cl-haltig. Der Cl-Geh. ist nicht ais Krystall-Chlf. anzusehen, 
sondem eher auf Zers. des Clilf. zuruckzufuhren, da er auch bei mehrmaligem Um- 
krystallisieren aus verschiedenen Losungsmm. unverandert bleibt. Durch Extraktion 
des ath. Auszugs der Flechte mit Aceton erhalt man ein Cl-freies Prod. von der Zus.
C,9H 1 80 8 + H 2Ó, das das H20 bei 140— 150° im Hochvakuum noch nicht abgibt. — 
Methylierung von Cl-lialtigem Atranorin gibt O-Trimethylatranorin u. eincn Cl-haltigen

CH3

i 3 CH3

^N-CO.CH. '
11 H O .I J .O H  111 O H C .p - .0 0 ,C H ,

h o -L J-oh
CHO ^

CH3 Trimethylather; beide Prodd. liefem bei der
Spaltung Isorhizoninsauremetliylester, da- 

• CO • O •, OR gegen gelingt es nicht, Dimethylatranol oder
•OCH ' i.C0 2CH3 Dimethylhamatommsauremethylester zu iso-

a 2 lieren. Trotzdem reicht die Bldg. von Iso-
ĆHO CH3 rhizoninsauremethylester zusammen mit der

Synthese von Hamatommsauremethylester aus, um dem Atranorin Formel IV (R =  H) 
zuzuschreiben. — Atranorin wird durch reinen A. oder Methanol nicht verandert, 
erst in Ggw. von Spuren Alkah erfolgt Spaltung.

V e r s u c h e .  Atranorin, C19H 1808, aus dem A.-Extrakt von Eyemia prunastri 
durch Extraktion mit Chlf. oder Aceton, F. beider Praparate 196— 197°. Das Aceton- 
praparat enthalt 1 HaO, das Chlf.-Preparat enthalt Cl, das sich durch Dest. mit Xylol 
oder durch Auflósen in NaOH u. Fallcn mit Sauren nicht entfemen laBt u. entwickelt 
beim Erwarmen mit Anilin  u. alkoh. KOH Phenylcarbylamingeruch. Atranorin gibt 
mit Diazomethan ein harziges Prod. — Trimethylatranorin, C22H 2108, aus (Cl-haltigem) 
Atranorin mit CH3J  u. Ag2C03  oder K 2C03 in Aceton. Prismen aus Methanol, F. 123°. 
Danebcn erhalt man Atranorindimethylałher, C21H 2208, Prismen aus Essigester + Lg., 
F. 136°, u. eine Verb. C2J I 23OaCl (oder 3 C22H 2 ,0 8 + CHC13) Nadeln aus Essigester + 
Lg., F. 106— 107°, dereń ebenfalls Cl-haltiges Semicarbazon bei 208° schm. — Iso- 
rhizoninsauremethylester, CnH l404, aus Atranorintrimethylather u. methylalkoh. KOH. 
Nadeln aus verd. Methanol, F. 142°. Entsteht auch bei Einw. von methylalkoh. KOH 
auf die Verb. C22H 2 30 8C1. —  Hiimatoimnsauremethylester, C10H 1 0O5, aus Atranorin u. 
sd. Methanol unter Żusatz von etwas NaOH oder neben Isohamatommsauremethylester 
aus Orsellinsaurcmethylester, HCN, HCl u. ZnCl2 in A. Nadeln aus Methanol, F. 146°. 
FeCl3-Rk. rotlichbraun, 1. in Sodalsg. kanariengelb. Isohdmatommsauremethylester,

184*
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fast farblose Prismen aus W., F. 130°, TlCl3-Rk. braun, 1. in Sodalsg. farblos. (J. chem. 
.Soc. London 1933. 130—33. Febr. London, School of Hygiene and Tropical Medi- 
eine.) O s te r t a g .

Alexailder St. Pfau, Zur Kenntnis der Flechtenbeslandteile. I I I .  Synthese der 
llamalommsaure. (II. vgl. C. 1928. I I .  2473.) Vf. bat schon lange vor K o l l e r  u. 
KANDLER (C. 1931. I. 93) festgestellt, da 13 bei der reduzierenden Spaltung der Cetrar- 
sdurc mit Zn-Staub u. Lauge u. a. Atranol (III; vgl. I. Mitt., C. 1926. II. 1019) entsteht. 
Die von K o l l e r  u. K r a k a u e r  (C. 1930. I. 391) fiir Cetrarsaure aufgestellte Formel 
kann man sich aus 2 Moll. llamalommsaure (I. Mitt.) dureh Aldolkondensation u. An- 
hydrisicrung entstanden denken. —  Naeh vergeblichen Verss., p-Orsellinsaure zum 
Aldehyd (III) zu reduzieren, ist es Vf. gelungen, eine Totalsynthese der Hamatomm- 
silure u. von I II  wie folgt durchzufiihren: Naeh S o n n  (C. 1928.1. 2714) synthetisierter 
Orselliusaureestcr (I) wurde der GATTERMANNsclien Aldehydsynthese unterworfen, 
wobei die Aldcliydgruppe nicht nur in n. Weise in die p-Stellung zum OH (Bldg. von 
IV), sondern auch — zu ca. 40% — zwischen die beiden OH trat (Bldg. von II). Die 
Trennung gelang auf Grund der starkeren Aciditat von IY. I I  war mit dem Hamatomm- 
sdureester aus Atranorin (I. Mitt.) ident. u. konnte jetzt auch zur freien Saure ver- 
soift werden, welclio sich ais recht bestandig erwies u. erst bei langerem Erhitzen zu 
I I I  decarboxyliert wurde. —  Die aus Atranorin erhaltene Hamatommsaure schmolz 
7° hoher ais die synthet. (vgl. auch ScnÓPF u. Mitarbeiter, C. 1932. I. 824). Es hat 
sich gezeigt, dal3 dem Atranol aus Atranorin ein sehr ahnlicher Aldehyd (F. 141°) bei- 
gemengt ist.

CHS c h 3 CH.,

• C0jCsH6 n  C02C2HB n i
OH IlO - k^J- O H

ĆHO

CHg CII3

1 8 ! 3

IY OHC-j^^-COjCjHj Y O H C-,^^

H O - l^J-O H  H O - l^ j-O H

V e r s u c h e. Orsełlinsaurealhylcster (I). Dehydrierung des Dihydroderir. be- 
quemer ais naeh SONN (1. c.) direkt dureh 1-std. Koelien mit FeCl3 in 20%ig. Essig- 
saure, Verdiinnen u. Ausathern. Aus verd. Eg., F. 131— 132°. — I  mit Żn(C5N) 2 u. 
HCl-Gas in A. wie iiblich umgesetzt, atli. Lsg. mit Soda ausgezogen, aus der Sodalsg. 
erhaltenes Gemiseli in A. mit C0 2-gesatt. NaHC03 -Lsg. wiederholt ausgeseliiittelt. In  
NaHCOs unl. TeU war Hdmatommsdureathylester (II), aus A., F. 113— 113,5°. In  
XaHC03 1. Teil war IsoMmatommsauredthylestcr, CnH 1 20 5 (IY), aus 30%ig. A., dann 
i. V. sublimiert, Nadeln, F. 94— 94,5°. I I  u. IY gaben mit FeCl3 in A. purpurviolette, 
in W. rotbraune Farbung. —  Hdmatommsaure, C9Hs0 5. II in gekuhlter konz. H 2 S04 

gol., am nachsten Tag mit Eisw. verd. u. ausgeathert, A.-Lsg. mit NaHC03 ausgezogen, 
unl. Teil noelimals mit H 2S04 behandelt. Aus 40°/oig. A. oder S0°/oig. Essigsaure Nadeln, 
F. (korr.) 172— 173°, i. V. auch bei Zusatz von Ću unzers. sublimierbar. Mit FeCl3 

wie II. —  Atranol (III). Dureh langeres Erhitzen der rorigen auf 100—120°. Aus 
\\\, F. 120— 121°. —  Isohamatommsaure, CsHs05. Aus IY wic oben. Aus 40%ig. A. 
Nadeln, F. (korr.) 224—225° (Zers.). — Orscllinaldehyd (Y). Yorige mit Cu-Pulver 
' / 4 Stde. auf 250° erhitzt, dann ausgeathert. Aus W., dann i. Y. sublimiert, F. 179 
bis 180°. (Helw ehim. Acta 16. 2S2—S6 . 15/3. 1933. Genf-Yernier, Lab. von G iyau-  

13AN & Co.) LlNDENBAUM.

E. Biochemie.
J. Straub, HartnoniscJie. Konsenirationsunterschicdc an einer Membran. Zur Deu-

tuug der Tatsache, daB die osmot. Konz.-Untersehiede zwischen Eigelb u. Eiklar im
Lebenden aufrecht erhalten bleiben, kann nur eine chem. Rk. des Lebewesens heran- 
gezogen werden, etwa ein ProzeB. der mit dem der Atmung in Zusammenhang steht. 
Da bei sind 2 Falle móglich: 1 . Die Rk. rollzieht sieli im Innern der Zellmasse. Hier 
zeigen Modellrerss., daB sieli im Innern von TongefaBen. dureh die von innen rerd. 
H jS0 4 naeh a u Ben stromt u. die auBen mit einer Salzlsg. umspult werden. Konz.- 
Untersehiede gegenuber auBen fur nicht an deiu ProzeB selbst beteiligte Ionen ein-
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stellen konnen. ' Fiir derartige Nicht-Gleichgewichtszustande wird die Bezeichnung 
„Harmonio" vorgeschlagen. — 2. Die Oxydored. findet in der Zellwand statt. Hier 
diffundiert nur eine Ionenart (im Modellvers. H'-Ionen), u. den Elektronenstrom liefert 
eine chem. Rk. (im Vers. ein Akkumulator). — Naehtrag: Spokulation iiber die Wand 
alsorientierterRedox-Katalysator. (Kolloid-Z. 62.13— 16. Jan. 1933. Amsterdam.) Rog.

E ,. Enzymchemle.

John M. Nelson, Enzyme vom Standpunkt der Chemie der Saccharase aus. Zu- 
sammenfassender Bericht mit zahlreiehen Literaturangaben. (Chem. Reviews 12.
1—42. Febr. 1933. New York, Columbia-Univ.) H e s s e .

N. Floresco, Chamboucho. Losliche Fermente. (Vgl. C. 1932. I. 97.) Wss. Extrakto 
aus Chamboucho enthalten geringe Mengen von Saccharase, Amylase, Cliymase 
(Lab) u. Proteasen (wirksam auf Fibrin u. Albumin). In Ggw. von Rohrzucker 
oder Kochsalz werden erheblich grofiere Mengen der Enzyme herausgelóst. (Bul. Fac. 
ętiintę Cernau^i 5. 1— 14. 1931. Cernauti, Univ.) " H esse .

Kurt-P. Jacobsohn und Anselmo da Cruz, Uber die Verbreilttng der Fumarase 
in Pflanzengeweben. Feststellung der Abwesenheit der Fumarase in griinen Palmen-, 
Mispel- u. Weinblattem. (C. R . Sćances Soc. Biol. Filialcs Associćes 110. 1063—64.
1932. Inst. Rocha Cabral.) , K o b e l .

Fritz Kubowitz und Erwin Haas, Uber das Zerstórungsspeklrum der Urease. 
Ureasekrystalle, hergestellt nach SuMNER aus Jackbohnenmehl, wurden mit ultra- 
violetten Strahlen verschiedener Wellenlange (196—366 m/t) behandelt. Aus der 
Fermentzerstorung u. der sie bewirkenden Lichtintensitat wurde das relative „Zer- 
stórungsspektrum“ der Urease berechnet. Es wurde gefunden, daB das Zerstórungs- 
spektrum nahezu mit dem Absorptionsspektrum der wss. Ureaselsg. iibereinstimmt. 
(Biochem. Z. 257. 337—43. 28/1.1933. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Zellpliysiologie.) Hesse .

J. J. Willaman, E. W. Clark und O. B. Hager, Messung des VerfliXssigungs- 
vermogens von Diasłase. Vff. beschreiben eine weitere Ausbildung der Methode von 
JózSA u. G o re  (C. 1930. II. 2588) zur Best. des Starkevcrfliissigungsvermógens von 
Diastase. Es wird ein Starkekleister aus Kartoffelstarke nach einer genau einzu- 
haltenden Vorschrift unter Benutzung eines 10 000 Umdrehungen/Min. liefernden 
Riihrwerkes hergestellt, mit Puffer-Aktivatorlsg. u. dann mit der Lsg. des zu unter- 
suchenden Priiparates yersetzt, nach 1 Stde. (bei 40°) die Enzymwrkg. durch Zusatz 
von 40%ig. Formaldehydlsg. unterbrochen u. schlieBlich die Viscositat der erhaltenen 
Lsg. bei 40° (±0,1°) in einem O s tw a ld -Viscosimeter (dessen genau zu beachtende Ab- 
messungen im Original angegeben sind) ermittelt (=  Auslaufzeit Ve). Ferner wird die 
Auslaufzeit F 0 eines nur mit Formaldehyd versetzten Starkekleisters u. die Auslauf
zeit Vt eines vollstandig hydrolysierten Kleisters ermittelt. Die prozentuale Abnahmo 
der Viscositiit ist gleich D — (V0 —  Ve)-100/( V0 —  Vt). Ais Verflussigungsvermógen LP  
(liąuefying power) gilt diejenige Starkemenge in g, die durch 1 g Enzympraparat in
1 Stde. bei 40° (in Ggw. von Puffer u. Alrtivator, wie beschrieben) verfliissigt wird. [Fur 
Pankreaspraparate dient die Puffer-Aktiratorlsg. A : 12,5 g NaH2P0,,, 35,0 g (NH,)2- 
HP04, 30,0 g NaCl inlOOOccmW.; fiir Malz- u. Pilzpraparato Pufferlsg. B\ 27,5 g 
KH 2P04, 6,0 ccm 0,5-n. NaOH, 100,0 g NaCl, W. ad 1000 ccm.] Es wird folgende 
Formel gegeben, in der K, a u. n empir. zu ermittelnde Konstanten, E  die dem Starke
kleister zugesetzte Enzymmenge in mg bedeuten: L P  =  K/E-\(a/D) — l]n; fiir das 
Laboratorium der Vff. gilt: LP  — 5 000 000jE- [(169/i?) — l]1'6. — Ermittelt man das 
Verzuckerungsvermógen (AZ) =  K- W /E  (wobei K  =  Konstanto der monomolekularen 
Rk.; E =  Enzymmenge in g ist), so kann der Quotient LP /A Z  zur Kennzeichnung 
von Enzympriiparaten dienen. Dieser Quotient betragt im allgemeinen: fiir Pilzpraparate 
iiber 200, fiir Pankreaspraparate etwa 170, fiir Malz- u. Bakterienpraparate unter 100. — 
Die Z-P-Methode ist besonders geeignet zur Wertbest. von Praparaten, wie sio zur Ent- 
femung von Appreiuren aus Geweben gebraucht werden, bei denen es weniger auf die 
Verzuckerung, ais auf das Lóslichmachen oder Verflussigen der Starko ankommt. Die 
iP-Phase der Diastase besitzt auBerdem groBe Bedeutung fur die Herst. von Gewebe- 
appreturen aus Starkę. (Biochem. Z. 258. 94— 101. 8/2. 1933. Philadelphia, R o hm  & 
H a a s  Co.) H esse .

Oskar Holmbergh, Uber die Adsorplion von a-Amylase aus Malz an Starkę. Die 
Adsorption der a-Amylase des Malzes an Reisstiirke (vgl. C. 1933. I. 2708) ist abhangig 
von der KorngroBe der Starkę, vom Geh. der Lsgg. an A., Enzym u. Maltose, vom pH 
u. von der Temp. Der Geh. an A.- soli bei der ersten Adsorption 40% nicht iiberschreiten
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u. bei spateren Adsorptionen 40— 50% betragen. Mit Verringerung der Enzymkonz. 
steigt die Menge der adsorbierten a-Amylase. Zur Erzielung selektiver Adsorption ist 
die Ggw. von Maltose notwendig; anderenfalls werden beide Enzyme adsorbiert; am 
zweckmaBigsten ist eine Lsg. yon 15 g Malz mit 100 g W., hergestellt dureh 10 Min. 
langes Extrahieren. Im  Gebiet von pn =  4,7—7,65 besteht kein Unterschied im Ad- 
sorptionsgrad; bei ph =  4,0 tritt Aktivitatsverminderung bzw. Enzymzerstorung ein. 
Dureh niedrige Temp. (0°) wird die Adsorption sehr gesteigert. (Bioehem. Z. 258. 
134— 40. 8/2. 1933. Stoekholm, Uniy.) H esse .

J. M. Nelson, Elizabeth T. Palmer und B. G. Wilkes, Ahnlichkeit der Kinetik 
der Invertasereaktion in vivo und in vitro. Die Verfolgung der Rohrzuckerhydrolyse 
mit Hefeautolysat u. lebender Hefe ergab gleiehartigen Verlauf. Der prakt. Wert der 
Gleiehung von N e ls o n  u . H itc h c o c k

N =  (1)/(<) [log (100 —  p)/(p) + 0,002642 p — 0,05886 f  — 0,001034 f )  
wobei p =  %  hydrotysierten Rohrzucker u. t die Zeit in Min. bedeutet, ist hierdurch 
noch erweitert worden. Sowohl bei Verwendung von Hefeautolysat ais auch von 
lebender Hefe hat sich N  ais konstant erwiesen. (J. gen. Physiol. 15. 491— 95. Mai 1932. 
New York, Columbia-Univ., Abt. f. Chemie.) W e id e n h a g e n .

B. G. Wilkes und Elizabeth T. Palmer, Ahnlichkeit der Kinetik der Inrertase- 
reaktion in vivo und in  vilro. I I . (I. ygl. vorst. Ref.) Die Abhangigkeit der 
Saccharasewrkg. vom pn wird fiir Saecharomyces eerevisiae in viyo u. in vitro uberein- 
stimmend gefunden. Wegen der leichten BeeinfluBbarkeit der pn-Anderungen in den 
Zellen halten Vff. es fiir wahrscheinlich, daB die ais intracellular wirkendes Enzym 
angesehene Hefesaccharase irgendwie in den auBeren Regionen der Hefezelle ihre 
Wirksamkeit entfaltet. — Naeh der Theorie yon W e id e n h a g e n  (C. 1930. I I .  1711), 
naeh weleher bei pa =  6,9 die a-Glucosidase (Malia.se) die Saccharose mit derselben 
Gesehwindigkeit spalten soli, mit der sie Maltose spaltet, miiBte bei den yorhegenden 
Verss. (bei denen die lebenden Zellen Maltase enthielten, die Zellósungen dagegen frei 
yon Maltase waren) bei ph =  6,9 ein Unterschied in den Spaltungen gefunden werden, 
da bei diesem pn die Mitwrkg. der Maltase zu erwarten ware. Tatsachlich zeigt aber 
die Ubereinstimmung der Spaltungskuryen, daB keine Mitwrkg. der Maltase an der 
Rohrzuckerspaltung zu beobachten ist. (J. gen. Physiol. 16. 233— 42. 20/11. 1932. 
New York, Columbia Univ.) H esse .

Ernst A. Sym, Uber die Esłerasewirkung. I I I .  ( II ygl. C. 1931.1. 1459.) Sowohl 
in ein-, ais auch in zweiphasigen Substratsystemen hat der W.-Geh. des.Esterase- 
praparates auf die Esterifizierungsrk. einen stark aktiyierenden EinfluB. Dieser EinfluB 
ist bei kleinem W.-Geh. der Esterase diesem Geh. annahernd proportional. Bei grófieren 
W.-Konzz. in einphasigen Substratsystemen yergróBert sich der Quellungsgrad des 
Esterasepraparates u. entspreehend aueh seine Aktivitat. Hier bestehen jedoch keine 
so einfachen Beziehungen zwischen dem W.-Geh. der Esterase u. ihrer Aktiyitat wie 
bei kleinem W.-Geh. Die OberflachengroBe des Esterasepraparates (seine KorngróBe) 
hat bei Anwendung eines wasserarmen Zweiphasensystems der Substrate eine starkę 
Wrkg. auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Dagegen ist bei allgemein einphasigen 
Systemen der Substrate u. bei zweiphasigen, aber mit gróBerem W.-Zusatz, diese Einw. 
bedeutend schwacher. —  Ais Substrat tritt das W., je naeh der Phase, in weleher es 
vorhanden ist, yerschiedenartig auf. Das im einphasigen Substratsystem u. hóchst- 
wahrscheinlich auch das in der Phase I I  (hydrophobe) gel. W. tritt reaktionskinet. wie 
in der Gleichgewichtsgleiehung in der KonzentrationsgróBe auf, dagegen wirkt das W. in 
der W.-Phase beim zweiphasigen Substratsystem sowohl bei Alkohol-Ggw. (Glyeerin), 
ais auch -abwesenheit in komplizierterer Weise ein. Im  Falle eines zweiphasigen Sub- 
stratsystems mit der Alkoholkomponente in der hydrophoben Phase hat der Quellungs- 
grad des Praparates einen EinfluB auf die Gleichgewichtslage. —  Das Esterasepraparat 
ist an der Luft der Temp. gegeniiber sehr resistent, u. bei Hitzeinaktivierung regeneriert 
es sich leicht mit der Zeit. Das pn-Optimum bei zweiphasigen Substratsystemen liegt 
in den untersuchten pH-Intervallen bei 6 ,8 . (Bioehem. Z. 258. 304— 24. 8/2. 1933. 
Warschau, Uniy., Inst. f. physiolog. Chemie.) K o b e l .

P. Rona und E. Chain, Zur Konfigurationsspezifitdt der estersynthetisierenden 
Fermenłe. Folgende Ester wurden mit Schweinepankreasesterase dargestellt: die Butyl- 
ester der a-Chlorpropionsaure, der a-Oxybuttersaure, der jS-Oxybuttersaure, der Phenyl- 
chloressigsaure, der j3-Phenyl-a-oxypropionsa,ure, der Styrylglykolsaure; die Butter- 
saureester von Methyl-n-propylcarbinol, Athyl-n-propylcarbinol, Methylamylcarbinol, 
Athylamylcarbinol, Propylamylcarbinol, Yinylamylcarbinol. — Die fermentatiye Ester-
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synthese war —• ausgenommen bei Mandelsiiure- u. Phenylcliloressigsaureester — stets 
opt. orientiert. Bei der Beyorzugung einer opt. Modifikation wurde ein gesetzmaBiger 
„Gang“ in den homologen Reihen gefimden. (Biochem. Z. 258. 480—95. 21/2. 1933. 
Berlin, Uniy.) H e s s e .

T. Thunberg, Zur Kenntnis der Spezifilat der Dehydrogenasen. (Vgl. C. 1920. H I. 
390.) Wahrend Methylbernsteinsiiure (Brenzweinsaure) ais Donator in das System 
Methylenblau-Succinodehydrogena.se (aus Pferdemuskel) eintreten kann, wurde eine 
unzwcideutige Donatorwrkg. fiir die folgenden Alkylderiw. der Bernsteinsaure nicht 
beobachtet: fumaroide Dimethylbernsteinsaure, Methylathylbernsteinsaure (niedri"- 
sehmelzende u. hochschmelzende Eorm), Diathylbemsteinsaure (Gemenge der racem. 
Form u. der Mesoform). —  Die Spezifitat der Dehydrogenasen iiuBert sich teils in einem 
Vermógen, gewisse Substanzen an sich zu fibderen, teils in einer Aktiyierung des Wasser- 
stoffs dieser Substanzen. Es wurde gezcigt, daB die in Ggw. von Brenzweinsaure im 
Vergleich mit der Methylenblauentfarbung bei Ggw. von Bernsteinsaure verlangsamte 
Entfarbung des Methylenblaus mchr auf einem Unterschied in der Wasserstoffakti- 
vienmg ais auf einem Unterschied in der Substratfixierung beruht. Es scheint, daB 
die oben genannten Alkylderiw. der Bernsteinsaure, welche keine Donatorwrkg. zeigen, 
nur eine sehr geringe Affinitat zur Succinodehydrogenase haben. —  l-Apfelsiiure ist ein 
ausgepragter Wasserstoffdonator fiir die Malicodehydrogenase der Samen von Citrus 
aurantium dulc., Corydalis nobilis, Cucumis sativa, Poinciana regia, Sicyos angulata. 
Das Vermógen der d-Apfelsaure, ais Wasserstoffdonator zu fungieren, ist dagegen un- 
sicher oder schwach. (Biochem. Z. 258. 48—64. 8/2. 1933. Lund, Physiolog. Inst.) Hs.

A. Heiduschka und w. Schmidt, Beitrage zur Kenntnis des Labfermerds. Unter
sucht wurde der EinfluB von GenuBmitteln u. Gewiirzen auf die koagulierende Wrkg. 
des Labferments. Alle untorsuchten GenuBmittel sind von EinfluB auf das Labferment. 
Sie wirken gerinnungshemmend durch Liąuiditat u. Basizitat, sie fórdern durch Vis- 
cositat, Dispersion oder Aciditat (Ausnahme: Phenol u. Gerbstoffe, die trotz Aciditat 
hemmen). Die Einfliisse erstreclien sich nicht nur auf Fórderung oder Hemmung der 
Koagulation, sondern auf die Art u. den Feinheitsgrad der Koagulation. Diese Wrkg. 
auf die KorngroBe des Gerinnsels ist im stark sauren, gepufferten pH-Bereich im Magen 
des Erwachsenen (pn =  2,2—2,6) die wichtigere, da dort die yerhaltnismaBig geringen 
sauren oder bas., auch yiscosen oder dispersen Eigg. yon Beigaben der Nahrung kaum 
mit einer Anderung der Koagulationsgeschwindigkeit in Erscheinung treten konnen. 
Im  Magen des Sauglings (ph =  5—7) ist dagegen die Auswrkg. des berichteten Ein- 
flusses moglich. GenuBmittel konnen also beim Saugling u. Kind rein fermentchem. 
schadlich sein durch Hemmung oder Steigerung der Labwrkg., wahrend sie fur den Er
wachsenen giinstig sein konnen. (Biochem. Z. 257. 463—66. 28/1. 1933. Dresden, 
Techn. Hochsch.) H esse .

Emst Auhagen, Uber Co-Carboxylase. Beinigungsversuche und Vorko?nmen in 
tierischen Organen. (Vgl. C. 1932. I I .  2192.) Zur quantitativen Best. der Co-Carboxylase 
ist die Einheit Cb definiert ais diejenige Menge, welche bei optimaler Anwesenheit aller 
sonstigen Aktiyatoren die maximale Gargeschwindigkeit um 1 ccm C02 pro Stde. 
steigert (Bedingungen: 30°, Atiozymase aus 0,2 g Trockenhefe, 0,1 g Glucose, Eliissig- 
keitsvolumen 2 ccm, ph =  6,4). Trockenpraparate von Atiozymase werden erhalten 
dureh nacheinanderfolgendes Waschen mit W., 0,2-mol. Phosphatpuffer, ph =  7,85, 
nochmals Phosphatpuffer, 2-mal mit W.; es wird jedesmal abzentrifugiert u. der zuletzt 
erhaltene Brei in diinner Schicht auf einer Glasplatte vor einem groBen Ventilator bei 
20—25° getrocknet. Die Best. der Co-Carboxylase erfolgt dann folgendermaBen: Jedes 
GargefaB wird beschiokt mit 0,1 g Glucose, 1,5 mg Acetaldehyd, 9 mg Hexosediphos- 
phat, 0,02 Millimol. MgCl2, 0,5 ccm Phosphatpuffer (10°/oig-; pu =  6,4), einer hin- 
reiehenden Menge Co-Zymase (mindestens 25 Co), der zu prufenden Lsg. u. 0,2 g Atio
zymase; nach Auffiillen mit W. auf 2 ccm wird der Garyerlauf bei 30° im Schiittel- 
thermostaten bestimmt. —  Es wird ein Verf. beschrieben zur Herst. von Praparaten 
der Co-Carboxylase, die iiber 2 0 0 -mal aktiyer waren ais Hefekochsaft. —  Bei Autolyse 
der Hefe nimmt der Geh. an Co-Carboxylase ab u. verschwindet schliefilich gam. 
Jedoch ist die Co-Carboxylase widerstandsfahiger ais die Co-Zymase. — Co-Carboxylase 
ist auch im tier. Organismus yorhanden, u. wurde nachgewiesen in Leber, Niere u. Herz 
des Schweines, sowie im Blut des Meerschweinchens; die Wrkg. ist in allen Fallen sehr 
klein. (Biochem. Z. 258. 330—39. 8/2. 1933. Stockholm, Univ.) H esse .

Emst Waldschmidt-Leitz und Amulf Purr, Zur Kenntnis der Amylokinase. 
( I I I , Mitt. uber enzymalische Amylolyse in der von M. Samec und E. Waldschmidt-
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Leitz begonnenen Unlersuchungsreihe.) (II. vgl. C. 1932.1. 535.) Die Wrkg. der Amylo
kinase auf Pankreasamylase, die friiher mit den rohen Aktivatorpraparaten beobachtet 
wurde, bcruht lediglich auf dom Geh. an Calciumsalzen, wahrscheinlich auf dem Geh. an 
Ca-Phosphat. Der quantitative Vergleich mit einer Reihe von Calciumsalzen lieB 
erkcnncn, daB ais der aktivierende Bestandteil gegenuber pankrcat. Enzym in den 
rohen Kinasepraparaten die Ca-Ionen anzusehen sind. Es gelingt leicht, beispielsweise 
durch Adsorption an Tonerde, auch durch Dialyse, den Aktiyator von jeglicher Wrkg. 
gegenuber Pankreasamylase zu befreien. Fur die Amylokinase selbst ist kennzeichnend, 
daB ihre Wrkg. sich auf p f l a n z l i c h e  A m  y ł a s e  beschrankt, wobei sic sowohl 
a- wie /?-Amylase pflanzlicher Herkunft aktiviert. So findet man in den.Auszugen 
aus ungekcimter Gerste, welche die a-Amylase in inakt. Form, die /3-Ainylase dagegen 
schon teilweise akt. entlialten, bcide Enzyme durch den Aktivator beeinfluBbar. Es 
ist nach Ansicht der Vff. noch zweifelhaft, ob die Mitwrkg. der Amylokinase beim 
Starkeabbau durch pflanzliche Amylase die Auflsg. spezif., glucosid. Bindungen betrifft. 
tjber die chem. Natur des Aktivators lassen sich sichere Angaben bisher nicht machen. 
Mit Praparaten von erheblich gcsteigertem Reinheitsgrad fielen die ublichen EiweiBrkk. 
negativ aus; aber sie enthielten noch reichlieh Kohlehydrat. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 213. 63— 70. 28/11. 1932. Prag, Inst. f. Biochemie d. Dtsch. Teehn. Hocli- 
schule.) W e id e n h a g e n .

Ernst Waldschmidt-Leitz und Franz Kohler, Zur Spezif Hat der Nieren- 
phosphałase. Der quantitative Vergleich der phosphatat. Aktmtat von Enzymlsgg. ver- 
schicdenen Reinheitsgrades fuhrt zu der yorliiufigen SchluBfolgerung, daB die unter* 
suchten esterartigcn Phosphorsaurederivv. (Glyceropliosphat, Momphenylorthophosphat, 
Hexosediphospliat, Ad.eiwsinplwspliorsav.rc) durch ein u. dieselbe Phosphatase der Niere, 
eine Phosphoeslerasc, gespalten werden. Dies entspricht den Befunden von L e v e n e  u. 
DlELON (C. 1931. I. 2215) an Darmschleimhaut u. widcrspricht der Annahme von 
U zaw a  (C. 1932. I I . 2472) iiber die Existenz einer Phosphodiesterase neben Phospho- 
monoesterase. Fiir die Hydrolyse von Phosphorsaureamiden, wie Kreatinpliosphorsaure, 
scheint dagegen eine besondere Phosphoamidase rerantwortlich zu sein. (Biochem. Z. 
258. 360—64. 8/2. 1933. Prag, Dtsch. Techn. Hochsch.) H esse .

Claes Hommerberg, U ber Mg-Aklivierung von lierischen Phosphałasen bei geringen 
Enzymkonzentratimen. I. (Vgl. C. 1930. I. 2264.) Bei niedrigen Konzz. der Phos
phatase scheint ein Zusatz von Mg-Ionen zwei sich addierende Wrkgg. zu haben: Akti- 
vierimg des Enzyms sowie spontanen Zerfall der Phosphorsaureester. (Biochem. Z. 258. 
154—57. 8/2. 1933. Stoclcholm, Univ.) H esse .

E. Waldschmidt-Leitz und E. Kofranyi, Die lco>nplexe Natur des „krystalli- 
sierten Pepsins“. N o r t h r o p  (C. 1933. I. 1791) hat die Darst. von „krystallisiertem 
Pepsin“, einem globulinartigen Protein, beschrieben, u. das Pepsin selbst mit diesem 
Protein identifiziert. Diese Auffassung laBt sich widerlegen, da es den Vff. gelang, aus 
den Lsgg. des nach NORTHROP erhaltenen Pepsins von konstanter maximaler Aktivitat 
das Enzym an einen anderen Triiger iiberzufiihren, indem es an krystallisiertes pflanz- 
liches Globulin aus Cantaloupesamen (Cucumis melo) adsorbiert wird. In  den Rest- 
lsgg. nach Einw. des Pflanzenglobulins ist dabei keine meBbare Verminderung des 
Trockengewichtes zu beobachten; in dem mit Pepsin beladenen Cantaloupeglobulin 
findet man das aufgenommene Pepsin quantitativ wirksam u. auch nach ofterem 
Waschen von konstanter Aktivitat. Die Trennung des fiir einheitlich angesehenen 
krystallisierten Pepsins in eine enzymat. wirksame u. in eine eiweiBartige, enzymat. 
imwirksame Komponente ist also durchfiihrbar. (Naturwiss. 21. 206—07. 10/3. 1933. 
Prag, Dtsch. Techn. Hochsch.) Hesse .

Heinz Holter, K. Linderstrom-Lang und J. Brónniche Funder, Der peptische 
Abbau von Casein. (Vgl. C. 1931.1. 3132.) Verschiedene Muster von Casein des Handek 
u. verschiedene Praparate, die durch Fraktionierung von Casein m it alkoh. HC1 er
halten wurden, wurden der Einw. von Pepsin unterworfen. Zur Verfolgung der Pepsin- 
wrkg. diente die im OST\\7ALD-Viscosimeter bestimmte Anderung der Viscositat. Der 

pept. Abbau von Casein unterscheidet sich vom pept. Abbau anderer Proteine dadurch, 
daB ein Plwsphorpepton freigesetzt u. ausgefallt wird. Fur die aus den Yerscliiedenen 
Caseinpraparaten erhaltenen Phosphorpeptone ist das Verhaltnis zwisehen P u. N 
nahezu gleich. Das so erhaltene Phosphorpepton ist nicht ident. m it dem bei Einw. 
von Trypsin erhaltenen Phosphorpepton. (C. R. Trav. Lab. Carlsberg 19. Nr. 10. 
32 Seiten. 1933. Kopenhagen, CARLSBERO-Lab.) H esse .
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Kazuo Yamafuji, Uber die Verdauungsenzyme der Seidenraupen (Bombyx Mori, L.). 
Dic in den Wanden des Verdauungskanales von Seidenraupen vorkommende Saccliarase 
wirkt zwischen pn =  5,5 u. 10 etwa gleicli stark (Optimum etwa pH =  9,5); Temperatur - 
optimum 45°; boi 70° erfolgt Tótung in 1 Stde. — Unter 8  Rassen von Seidenraupen 
besteken Unterschiede in der Wirksamkeit der Amylase, dagegen keine Unterschiede 
in der Wirksamkeit auf Casein. (Buli. agric. cliem. Soc. Japan 8 . 156—59. Okt./Nov.
1932. Fukuoka [Japan], Kyusliu Univ.) H e s s e .

E. Laborde, I. H. Fiszerman und D. Fiszemian-Garber, Studie der lóslichen
Fermenłe von Pulver aus Schweineleber und Schweineniere. In  Niere u. Leber des 
Schweines wurde das Vorhandensein folgender Fermente festgestellt: Amylase, Maltase, 
Glykogenase, Saccliarase, Glykolase, Salicylase, Helicinase, Arbulinase, Nuclease, Lipase, 
Lecitliase, Phosphałase, Salolase, Peplase, Tryptase, Erepsin, Urease, Desamidase,. 
Arginasc, Hippuricase, Peroxydase, Katala-se, Nilrase, Aldehydase, sowie Glutathion. —  
Lactase u. wahre Oxydasen sind sicker nicht vorkanden. Walirscheinlieh sind vor- 
kanden: Inulinase, Emulsin, Philothion. (Buli. Sci. Pliarmacol. 40 (35). 65—88. Febr.
1933.) H e s s e .

E 2. Pflanzenchem ie.
D. Marotta und A. Caló, Ober die Extraktion und Zusammensetzung der phosplior- 

organischen Produkte der Reissclialen und der Olkuchen. Die Metkoden zur Extraktion 
der phosphororgnn. Yerbb. aus Reisscbalen, PistaziennuB-, Sesam-, CocosnuB-, Mais- 
u. Leinkucben u. aus dem Mehl der Soja-, Sonnenblumkern- u. Rubsamenextrakte 
werden untersucht u. die besten Methoden zur Erlangung von Prodd., die nach einer 
einzigen Wiederausfallung geniigend rein sind, genau angegeben. An Hand der Analysen 
wird gezeigt, daB die Zus. der erhaltcnen Prodd., bcsonders in bezug auf den Ca- u. 
Mg-Geh. je nach dem angewandten Ausgangsmaterial verschicden ist. (Ann. Chim. 
applicata 22. 763-—76. 1932. Rom, Labor. d. Sanita Pubblica.) F ie d le r .

D. Marotta und Angela Vercillo, Extraktion des Glulins. Bestimmung des trocknen 
Glutins und der in Alkohol lóslichen Substanzen. Yff. sclilagen vor, eine spezielle Salzlsg. 
zur Extraktion von Glutin aus Mehl zu benutzen. Getrocknet wird das extrahierte 
Glulin am schnellsten im Vakuum bei 80°. Das auf diese Weise gewonnene Glutin 
ist befahigt, W. wieder zu resorbieren unter Umwandlung in eine elast. M. Zur Best. 
des in 70°/oig. A. 1. Teils des Glutins verwendet man am vorteilhaftesten das trockne, 
wie besckrieben crhaltene Glutin. (Ann. Chim. applicata 22. 777—82. 1932. Rom, 
Labor. d. Sanita Pubblica.) F ie d le r .

A. Pieroni, Uber die Produkte der Hydrolyse des Glutins. (Vorl. Mitt.) Die 
Hydrolyse des Glutins wird wegen der in den Komponenten dieser Verb. vorhandcnen 
Pyrrolringe nicht in saurer, sondern in alkal. Lsg. vorgenommen. Auf dem Ólbąd 
wird Glutin in einer 10°/oig. NaOH-Lsg. 12 Stdn. gekocht. In dem Hydrolysat werden 
durch Diazoniumsalze Pyrrolderiw. festgestellt. Bei der Leichtigkeit, mit der man 
aus Pyrrol Pyrrolidinderiw. erhalt, u. bei der Yerschiedenartigen Aufspaltbarkeit des 
Pyrrolkernes, je nachdem sich die Substituenten in a- oder in /?-Stellung befinden, 
liegt die Móglichkeit vor, daB einige von den Aminosiiuren u. ein Teil des Prolins u. 
seiner Deriw., die sich in den Prodd. der sauren Hydrolyse des Glutins finden, aus 
Pyrrolen stammen, die in den Komponenten des Glutins schon Yorgebildet sind. — 
Bei der Oxydation von Glutin durch Suspendieren in dem BliCKMANNschen Gemisch 
u. Erhitzen auf dem sd. W.-Bad wird Succinimid erhalten. Bei der trocknen Dest. 
des Glulins im Vakuum wurde in dem fl. Teil des Destillats auBer Pyrrol auch Pyridin 
gefunden; ferner blieb ein kohlenstoffahnlicher Riickstand, ahnlich dem Graphit aus 
Pyrrol. (Ann. Chim. applicata 22. 787—93. 1932. Ferrara, Univ.) F ie d le r .

Bruno Rewald und Albert Schwieger, Uber den Pliosphatidgehalt von Apfeln, 
Birnen, Pflaumen und Pfirsichen. In unseren Obstarten kommen Phosphatide in 
kleinen Mengen vor; ein wesentlicher Unterschied zwischen Schale u. Fruchtfleisch 
besteht nicht. Auf frisclie Substanz bezogen schwankcn die Werte von 0,03% beim 
Pfirsich bis zu 0,009% beim Apfel im Fleisch, von 0,066% bei der Pflaume bis zu 0,011% 
beim Apfel in der Schale. Wic zu erwarten, zeigen dieKerne die hochsten Werte, bis 
zu 0,41% bei der Pflaume. Die ,,Rohfettmenge“ ist am hochsten im Fruchtfleisch 
der Pflaume mit 0,37%, am niedrigsten im Fleisch der Birne mit 0,11%- ,Bei den 
Schalen steht an erster Stelle hicr der Pfirsich mit 1,57%, an letzter die Birne mit 
0,54%. (Biochem. Z. 257. 289—92. 28/1. 1933. Hamburg, Wissenschaftl. Lab. der 
Hansa Miihle.) K oB E L .



2830 E s. P f l a n z e n p h y s io l o g ie . B a k t e r io l o g ie . 1933 . I .

E a. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
Max Liidtke, Uber die Organisation der pflanzlichen Zellmembran. (Vgl. C. 1931. II. 

2343.) Unbehandelte Stucke Kieforn-, Fichten-, Buchenholz u. Bambus werden auf 
dem Mikrotom quer, liings u. scłirag gesclinitten. Die Bastfasern des Bambus u. die 
Spatholztracheiden der Koniferen erweisen sich bei der Behandlung mit Chlorzinkjod 
ais recht widorstandsfiihig gegen Anfarbung; bei Buchenholz tritt hiiufig Blaufarbung 
infolge Zerstorung der GefaBwande auf. ZerreiCt man das Hautsystem, so tritt augen- 
blicklich Blaufarbung auf. Vf. halt das Hautsystem nicht fur ident. mit dem Mittel- 
lamellenlignin, weil beim AufscliluB lcein Zerfall der Sekundarmembran eintritt. Fasern 
bzw. Zellstoff von Kiefern- u. Buchenholz, Bambus, Weizenhalm, Hanf u. techn. vor- 
behandeltor Baumwolle werden mit 0,2°/oig. Chlorwasser u. l% ig. NH 3 aufgeschlossen, 
18 Stdn. bis 37* Tage in ca. 10°/0 ig. HCl bei 20° aufbewahrt u. nach scharfem Abpressen
3— 6  Stdn. bei 58—60° carbonisiert. Unter dem Mkr. sieht man dann in W., besser 
in S—16°/0ig. NaOH Zerfall in kurze Stucke, die Vf. ais Faserabschnitte bezeichnet, 
dereń Liingo fiir die verscliiedenen Fasern schwankt. Die Zerfallstellen entsprechen 
den bei der Kugcląuellung sichtbar zu machenden Einsehnurungsstellcn. Die Paren- 
chyinzellen zeigen keinen Zerfall u. erscheinen ais Einheit. Bei der Baumwollfaser ist 
der Zerfall nicht ganz so deutlich, ihre Kutikula wird ais melirsckichtig angesprochen. 
(Cellulosechem. 13. 169—75. 6/11. 1932. Poppesdorf, Landw. Hochschule.) Cu. Schm .

Max Liidtke, t)ber die Organisation der 'pflanzlichen Zellmembran. (Vgl. vorst. Ref.) 
Werden so aufgeschlossene Fasern nach H ess  u. SCHULTZE acetyliert u. dann der 
Einw. von 80— 100%ig. Essigsiiure oder eines Gemisches von 80 ccm Chlf. u. 20 ccm 
Mothanol ausgesetzt, so erkennt man ebenfalls deutlich die Lage der Querelemente. 
Bei Zusatz neuen Losungsmittels zerfallen sio sclilieBlich in Fibrillen u. die von WlESNER 

ais Dermatosomen bezeiehneten durchscheinend werdenden kornigen Kórper. Die Paren- 
ohymzellen des Bambus zeigen liier nur die kornigo Dermatosomenstruktur u. keine 
Fibrillen. — Auf Grund dieser Ergebnisse kommt Vf. zu einer Ablehnung der Hypothese 
von R i t t e r ,  S c a r t h  u. F r e u d e x b e r g ,  die Spirallagerung der Fibrillen annehmen. 
(Cellulosechem. 13... 191— 95. 27/11. 1932.) Ch. S ch m id t .

Max Liidtke, Ober die Organisation der pflanzliclien Zellmembran. (Forts. d. vorst. 
Ref.) Auf Schrag- oderLangsschnitten laBt sich mit ziemlicherSicherheit dasVorhanden- 
sein einerTertiarlamelle, die die Sekundarlamelle zumZellumenabgrenzt, beweisen. Nach 
ihrem chem. Verh. besteht sie weder aus Lignin noch ist sie mit Cellulose durehwachsen. 
Entgegen der Ansicht F r e u d e n b e r g s  halt Vf. die Fibrillen fur selbstandige Einheiten, 
die durch die Querelemente in ihrer Lange bestimmt werden u. sich zusammensetzen 
aus den Dermatosomen oderFibrillenabschnitten, die von denDermatosomenhautchen 
umgeben werden, die einzelnen Fibrillen sind wieder von Hiiutchen umgeben. DaB 
die Teilung noch weiter geht, halt Vf. fiir unwahrscheinlich. —  Zum SchluB gibt Vf. 
eine ausfuhrliche Ubersicht uber seine Ansehauung von den Baustoffen, den Wachs- 
tumseinheiten u. den Bauprinzipien der pflanzlichen Zellwand. (Cellulosechem. 14.
1 — 9. 8 / 1 . 1933.) Ch . Sc h m id t .

R. Wasicky und Marguerite Stumpf, Uber Gummi- und Harzbildung. Unters. 
des an Baumen nach mechan. Yerletzungen an verschiedenen Stellen zu verschiedenen 
Jahreszeiten auftretenden Harz- u. Gummiflusses unter besonderer Berucksichtigung 
der mikroskop. Veranderungen der an der Sekretion bet-eiligten Gewebe. Ais wesent- 
liches Ergebnis wird festgestellt, daB GummifluB olrne die geringsteu zytolyt. Vorgange 
stattfinden kann. —  Erklarung der Unterschiede zwischen Gummis u.' Harzen. (Phar
maz. Presse 38. Wiss.-prakt. Heft 1— 4. Jan. 1933.) W . W o l f f .

W. H. Peterson, L. M. Pruess, H. J. Gorcica und H. C. Greene, GropzucMung 
von P i hen im Laboratorium. Beschreibung eines App. zur Darst. groBer Mengen von 
Pilzmycel. Dio Menge des auf Glncose gebildeten Myccls variiert mit verschiedenen 
Pilzspezies u. auch boi yerschiedencn Garungen mit demselben Pilz. Die Ausbeuten bei 
Asp. fisoheri, Asp. sydowi u. Asp. orycae waren 23, 22 bzw. 16%. (Ind. Engng. Chem. 
25. 213— 15. Febr. 1933. Madison, Wis., Univ.) K o b e l .

Gabriel Bertrand, Uber Farbcnanderungen der Pilze an der Luft. Untersuchungen 
iiber Bot et us strobilacens Scop. Beim Zerschneiden von Biissula nigricans (I) sowie 
Bokius strobilacens (II) an der Luft findet erst Rot-, dann Schwarzfarbung statt, die 
bei 1 auf der Wrkg. von Tyrosinase auf Tijrosin beruht. Aus II dagegen konnte kein 
Tyrosin gewonnen werden, statt dessen aber eine in W. einigermaBen 1., in A. wl., 
in A. unl. leicht krystallisierende Substanz, die ais Strobilomycol (in) bezeichnet wurde.
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Eine wss. Lsg. von II I  gibt mit verd. FeCl3 -Lsg. eine griine Farbung wie Brenzeatechin. 
Im  Gegensatz zu Tyi'osin wird I I I  dureh Laccase leielit angegriffen. Die Lsgg. geben 
dabei die roto u. schwarze Farbung, die dor bei I  tauschend ahnlich ist. (Biochem. Z. 
258. 76—78. 8/2. 1933. Paris, Inst. Pasteur.) K o b e l .

J. J. Harris, Bildung von ,,Knopfen“ in gcsiiflter kondensierter Milch durch 
M onilia niger. Aus den auf gesiiBtcr kondensierter Milek entstandenen knopfahnlichen 
Gebilden wurde ein Pilz isoliert, der auf Grund bakteriolog, u. bioebem. Unters. ais 
M onilia niger identifiziert wurde. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infektionskrankh. 
Abt. I I  8 8 . 58—61. 28/3. 1933. Shelbyville, 111. U. S. A.) K o b e l .

Fred W. Tanner und Florence L. Evans, Wirkung ton Fleisch-PokcllSsungen 
auf anaerobe Baklerien. I. Natriumchlorid. In  Glucoseagar, der 6,564% NaCl enthielt, 
war das Wachstum von 2 Stammen Clostridium botulinum Typ A (I), 5 Stammen Cl. 
botulinum Typ B  (II), 2 Stammen Cl. putrificum (III) u. 3 Stammen Cl. sporogeties (IY), 
in Vollbouillon mit 7,807% NaCl-Geh. das Wachstum von 2 Stammen I, 4 Stammen II ,
2 Stammen I I I  u. 3 Stammen IV  vollstandig gekemmt. Die Toxinbldg. durch die
6  Stamme I  u. I I  war ebenfalls bei 7,807% NaCl gehemmt. In Glucosebouillon mit 
9,482% NaCl wurden vollstśindig gehemmt 1 Stamm I, 5 Stamme II, 1 Stamm I I I  u.
3 Stamme IV; doch 1 Stamm I  u. 1 Stamm I I I  wuchsen bei allen gepruften NaCl- 
Konzz. Alle 7 Stamme I  u. I I  bildeten in Glucosebouillon mit 8,720% oder mehr 
NaCl-Geh. kein Toxin. In  SchweinefleischaufguS wurde das Wachstum von 2 StammenI,
4 Stammen II ,  2 Stammen m  u. 3 Stammen IV  durch 12,070% NaCl gehemmt; die
Tosinbldg. durch die 6  Stamme I  u. I I  wurde in SchweinefleischaufguB durch 10,446% 
NaCl unterbunden. —  Die Widerstandsfahigkeit dieser Organismen gegen NaCl ist 
versehieden. Salz ist das wirksamste Schutzmittel in Fleisch-Pokellsgg. (Zbl. Bakteriol., 
Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. II . 8 8 . 44— 54. 28/3. 1933. Urbana, Illinois, 
Univ., Dep. of Bacteriol.) K o b e l .

T. D. Beckwithund A. R. Olson, Ulłraschallwellenund Hefezellen. Vff. behandehi 
Hefezellen (Saccharomyces ellipsoideus) mit Ultraschallwellen u. finden, daB sie nach 
einer Behandlung von einer Minutę zu 70—90% getótet sind. Die iibrig blcibenden 
haben kein oder nur beschranktes Wachstum. Nach einer Bestrahlung yon 15 Minuten 
sind prakt. alle getotet. Der Tod der Zellen tritt offenbar dadurch ein, daB sie mechan. 
auseinander gerissen werden. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 362—64. 1932. 
Berkeley, Californien, Inst. f. Bakteriolog, u. Chem. d. Univ.) R o g o w s k i .

L. M. Horowitz-Wlassowa und E. A. Rodionowa, Uber die Acełoingdrung. Die 
Acetoingarung kann von mehreren Bakterienarten bewirkt werden, insbesondere von 
Vertretern der Subtilisgrwppe, der Aerobaclergrappc u. von Milchsaurebildnem; die 
Subtilisgruppe vermag Acetoin nicht nur aus Glucose, sondern aus verschiedenen 
Zuckern, Polysacehariden, Glyeerin u. a. zu bilden. — In  Kulturen der Erreger der 
Acetoingarung lassen sich auBer Acetoin auch 2,3-Butylenglykol u. zuweilen auch 
Diacetyl nachweisen. Das Butylenglykol, das sich bei der Einw. ehem. Oxydationsmittel 
ais sehr widerstandsfahig erweist u. sich erst durch Br oder Cl oxydieren laBt, wird 
durch Ferment© der Subtilisgruppe leicht in Acetoin iibergefiihrt; das letztere kann 
unter bestimmten Verhaltnissen in luftreichen Kulturen durch O, zu Diacetyl oxydiert 
werden. Die alten Kartoffelkulturen der Vertreter der Subtilisgruppe ermóglichen die 
Darst. von nicht unerheblichen Mengen von Diacetyl mittels der chem. Oxydation des 
darin gebildeten Acetoins u. auch des Butylenglykols. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkimde 
Infektionskrankh. Abt. II . 87- 333—39. 10/1. 1933. Leningrad.) K o b e l .

F. Pirrone, Ergosterin, bestrahltes Ergosterin und alkoholische Gdrung. (Vorl. Mitt.) 
Es wird der EinfluB von Ergosterin vor u. nach der Bestrahlung auf die Geschwindig- 
keit der alkoh. Garung von Glucoselsgg. mit Bierhefe untersucht, um daraus Schliisse 
zu ziehen auf Beziehungen zwisehen antirachit. Wrkg. u. Wrkg. auf die alkoh. Garung. 
Die gróBte Wrkg. auf die Geschwindigkeit der alkoh. Garung ist Yorhanden beim nicht 
bestrahlten Ergosterin in der Konz. von 1 mg Ergosterin auf 100 ccm Most, u. beim 
20 Min. lang (mit einer Lampe von G a l l o is , 110 V., 35 Arnp.) in der Entfernung 
von 25 cm unter dem Druck von 15 mm in einem vollen Quarzrohr bestrahlten Ergo
sterin. (Ann. Chim. applicata 22. 731—37. 1932. Messina, Univ.) F ie d l e r .

A. Th. Czaja, Photo-Periodizitiit[beiPflanzen], Berlin: Junk 1933. (49 S.) gr. 8 °. nnM. 0.—. 
Aus: Tabulae biologicae periodicae. Bd. 3 (=  Tabulac biologicae. Bd. 9). 1933.
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Andree Drilhon, Die Olucose und die Hautung der Crustaceen. Der Glucosegeh. 
im Blut von Maia sąuinado steigt bei der Hautung an (200 mg/l) u. verschwindet naeh 
dereń Beendigung fast ganz. Weibchen scheinen mehr Glucose im Blut zu enthalten 
ais Mannehen, unreife Tiere mehr ais solche, die schon gehautet haben. Der Glucose
geh. des gesamten Tieres ist fiir alle gieich (3,4—3,6 g/1000 g frischc Substanz). (C. R. 
hebd. Sćances Acad. Sci. 196. B06— 08. 13/2. 1933.) E r lb a C H .

Osamu Sinoda und Masao Kurata, Emahrungsstudien an Speckkafem. I. Ober 
die chemische Zusammensetzung, insbesondere die Natur des Atherexlrakts der Kufer. 
Vff. bestimmen bei Dermestes coardatus u. D. mdpinus Trockengeh., Gesamt-N, Chitin, 
Geh. an gesiitt. u. ungesiitt. Fettsauren im A.-Extrakt. (J. Bioehemistry 16. 129— 39. 
Sept. 1932. Kyoto, Univ., Coli. of Science, Lab. of Zool. and Bioehem.) Sim on.

Peter P. T. Sah und C. S. Chen, Schwefel- und Cyslingehalt der Eiermenibran 
chinesischer Hiihner. Die Eierniembran yon Huhnern ist bisher wenig untersucht 
worden. 50 g Eierniembran geben 5,26 g reines Cystin, wahrend der S-Geh. dureh 
Analyse naeh der Natriumperoxydmethode zu 2,83% bestimmt wird. Der Sehwefel 
scheint nur ais Cystin yorhanden zu sein. Die Abtrennung von Tyrosin aus dem Roh- 
cystin erfolgt naeh PLIMMER (Bioehemical J. 7 [1913]. 311). (Sci. Rep. Nat. Tsing 
Hua Univ. Ser. A. 1. 285—87. Tsing Hua Uniyersity, Department o£ Chemistry. 
Dez. 1932.) S c h o b e r l .

Christian Hackmann, Ober den Kieselsduregelmlt pneumokoniolischer Lungen. In 
48 Fallen wurde der Si0 2 -Geh. von Lungen — insbesondere soleher von Ruhrbergleuten
— untersucht. Bei Lungen mit einem SiOo-Geh. iiber 1% der Trockensubstanz lagen 
stets ausgepragte silicot. Schadigungen vor. (Beitr. pathol. Anat. allg. Pathol. 90. 
623—65. 27/2. 1933. Góttingen, Univ., Pathol. Inst.) W a d e h n .

Ruth H. Snider und W. R. Bloor, Die Fettsauren des Leberlecithins. Im  Lecithin 
aus Ochsenleber ist das Verhaltnis der ungesatt. zu den gesatt. Fettsauren etwa 55: 40. 
Die gesattigten Fettsauren bestehen zu 71°/0 aus Stearin-, zu 29°/0 aus Palmitinsaure, 
wahrend das Neutralfett der Leber mehr Palmitin- ais Stearinsaure enthalt. Die un
gesatt. Anteile bestehen zu 45% aus Linol-, 31°/0 aus Arachidon- u. 21 %  aus Olsaure. 
Sauren mit drei Doppelbindungen kommen nieht vor. Auch bzgl. der ungesatt. Sauren 
ist das Verhaltnis ein anderes ais im Depotfett, denn Linolsaure ist im Reservefett 
seltener ais hier im Lecithin, u. Araehidonsaure u. hóher ungesatt. Sauren kommen 
nur in Spuren im Reservefett u. nur in sehr geringen Mengen im Neutralfett der Leber 
vor. Die relativ grofien Mengen von Linolsaure stimmen gut zu der LEATHESschen 

Theorie (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Suppl. [1908]. 327), dafi die Leber Fettsauren 
dehydrieren kann. Dagegen passen in diese Theorie nieht die Araehidonsaure u. 
Clupanodonsaure, die K le n k  u . S c h o n e b e c k  (C. 1931. I. 2067. 1932. H. 1462) in 
der Leber aufgcfunden haben. Móglicherweise besitzt die Leber die Fahigkeit der 
Kettenverlangerung, die sich vielleicht auch in dem tlberwiegen der Stearin- iiber die 
Palmitinsaure im Lecithin auBert. Linolensaure kommt im Lecithin ebenso selten vor 
wie sonst in tier. Organen, wohl weil sie sehr leicht vom Organismus zerstort wird 
(E llis , C. 1927. I. 663. 1931. I. 2498). Die Kettenverlangerung fuhrt immer um
2 C-Atome weiter; es liegt nahe zu vermuten, daB es sich um dasselbe Bruchstiick 
handelt, das bei der /}-Oxydation der Fettsauren abgespalten wird. Doch ist das sehr 
unwahrscheinlich, weil die neu eintretenden Stucke, die z. B. an neu auftretenden 
Doppelbindungen kemitheh sind, nieht am selben Ende des Mol. eintreten, an dem das 
Carboxyl sitzt. (J . biol. Chemistry 99. 555— 73. Jan. 1933. Rochester, New York, The 
Univ. of Rochester School of Medicine and Dentistry.) B e rg m a n n .

Curt Coester, Zur Kenninis der Lipoidsubstanzen der Nebennieren. I. Mitt. Me- 
thodik zur Aufarbeitung der Nebennieren und Aufklarung des Fettanteiłs dersdben. Im 
ath. Extrakt getroekneter Nebennieren findet sich hauptsaehlieh ein Tristearat, das 
in der Nebcnniere in viel grófierer Menge yorkommt ais in Gehirn, Leber u. Jlilz. Da- 
neben lieBen sich aus dem ath. Extrakt Lecithin, Ceplialin, Cholesterin u. geringe 
Mengen eerebrosid- u. sphingomyelinartiger Substanzen isolieren. (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 215- 207— 14. 28/2. 1933. Freiburg i. B., Med. Klin. d. Univ.) G ug g .

E s. Tierphysiologie.
Erhard Glaser und Ignaz Bannet, Wirken die Speicheldriisen auf den Kohle- 

hydralstoffwechsel inkretorisch ein? Aus den Speicheldriisen vom Rind lieBen sich blut- 
zuckersenkende Stoffe nieht gewinnen. —  Im  Speichel konnte das Yorhandensein von
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Peroxydasen u. Oxydasen nachgcwiesen werden. Das Vork. dieser u. anderer Fermente 
(Ptyalin, Lipase) im Speichel weist darauf hin, daB der Speichel imstande ist, in be- 
sehriinktem Umfang die auBere Sekretion des Panltreas zu ersetzen. (Klin. Wschr. 12- 
345—46. 4/3. 1933. Wien, Univ., Inst. f. exp. u. allg. Pathol.) W a d e h n .

Hans Otto Neumann, Gi-anulosazelltumoren ais Hormonspender. In  den Granu- 
losazellen sind Stoffe mit sexualhormonahnlieher Wrkg. nachzuweisen. Sie bringen 
den Organismus des Kindes zur Friihreife, yerursaehen bei der geschlechtsreifen Frau 
Menstruationsstórungen u. bewirken bei der Greisin Verjiingung. (Endokrinologie 12. 
166—83. Marz 1933. Marburg, Uniy. Frauenklin.) W a d e h n .

Klaas Dierks und Max Becker, Untersucliungen iiber den Inhalt von Parorarial- 
cysten. In  6  Parovarialcysten wurden die iiblichen physikal. Werte u. W ., Cl, Ca, P04, 
Zucker u. verschiedene N-Werte bestimmt. Amylase war in Spuren, Lipase u. Hormone 
(Oyarhormon, gonadotropes Hormon) nieht yorlianden. (Arch. Gynakol. 152. 679-—89. 
22/2. 1933. Jena, Univ.-Frauenklin., Physiol.-ehem. Abt.) W a d e h n .

R. Pick und M. Reiss, Die Capillaren des Halmenlcammes und ihrc Beeinflussung 
dureh Hodenhormon. Der Kamm des Kapauns unterscheidet sich auch im capiUaroskop. 
Bild deutlieh vom Kamm des gesehleehtstuehtigen Hahnes. Die Entwicldungsstadien 
der Capillaren beim reifenden jungen Halin u. beim Kapaun unter Einw. yon Hoden
hormon wurden fortlaufend yerfolgt. Die Entw. der Capillarstruktur war nur dureh 
das Hodenhormon auslosbar. (Endokrinologie 12. 161— 66. Marz 1933. Prag, Deutsche 
Univ., Inst. f. allgem. u. exp. Pathol.) W a d e h n .

Carl Kaufmann, Echte menstruelle Bhdung bei kastrierten Frauen naeh Zufuhr von 
Follikel- und Corpus Luteum-Hormon. Es gelang bei 2 Frauen, die vor 2 bzw. 5 Jahren 
operatiy kastriert worden waren, dureh Injektion von etwa 300000 M.-E. Progynon- 
benzoat u. etwa 60 K.-E. Luteohormon echte Menstruation zu erzeugen. (Klin. Wschr.
12. 217— 18. 11/2. 1933. Berlin, Charite, Univ.-Frauenklin.) W a d e h n .

O. Bokelmann, Zur Frage der Bezieliungen zwischen Ovariumfunlction und Kalk- 
stoffwechsel. {Untersucliungen iiber den EinflufS des Brunsthormons.) Die Injektion 
yon Follikulin ( 8  M.-E. pro Tag) liatte bei 3-wochenlanger Fortfiihrung bei einer Reihe 
der behandelten weiblichen Mause erheblichere Gewichtsverluste zur Folgę. Der Gesamt- 
kalkgeh. des Organismus u. der Ca-Geh. der Asche der injizierten Tiere war niedriger 
ais bei Kontrollen; besonders deutlieh trat die Ca-Verarmung bei den Tieren zutage, 
die wahrend der Injektionszeit nicht an Gewicht yerloren hatten. Der Aschegeh. der 
Versuchstiere lag nicht unter der Norm, so da 13 der eingetretene Verlust an Ca dureh 
den Eintritt anderer Minerahen ersetzt sein muB. (Arch. Gynakol. 152. 492—500. 
22/2. 1933. Berlin, Charite, Univ. Frauenklin.) ' W a d e h n .

Agost V. Schulcz, Wechselwirkung zwischen Oiarien und Hypophysenvorderlappen. 
Naeh den Vorstellungen von K a l l a s  iibt das Hormon des infantilen Eierstockes eine 
hemmende Wrkg. auf die Hypophyso aus. Es ware daher zu erwarten, daB bei einem 
infantilen Tier, dem mehrere infantile Ovarien implantiert sind, die Ovulation spater 
erfolgt ais n. Das war aber in den durchgefuhrten Versuclisreihen nicht der Fali. (Arch. 
Gynakol. 152. 529—36. 22/2. 1933. Budapest, Uniy. Frauenklinik Nr I.) W a d e h n .

H. Lucke, E. R. Heydemann und R. Hechler, Die Blutzuckerregulalion bei 
isolierter Schadigung des Hypophysem-orderlappens. (Vgl. C. 1933.1. 793.) Bei Hunden, 
bei denen die Priihypophyse zerstort wurde, der Hinterlappen der Hypophyse aber 
erhalten blieb, sinkt naeh dem Abklingen der postoperatiycn Schadigungen der 
Nuchtemblutzucker unter die Norm. Die Hyperglykiimie naeh Adrenalin u. die Hypo- 
glykamie naeh Insulin sind bedeutend yerstarkt. Die Kohlehydrattoleranz steigt, 
weil die Nierenschwelle fiir Zucker erhóht ist. Die Adrenalinglykosurie ist daher trotz 
des sehr liohen Blutzuckers kleiner ais die Adrenalinglykosurie beim n. Tier. Diese 
Ergebnisse weisen auf einen spezif. hormonalen EinfluB der Prahj^pophyse auf den 
Kohlehydratstoffwechsel hin. (Z. ges. exp. Med. 87- 103— 11. 1/3. 1933. Gottingen, 
Med. Klin. u. Chirurg. Klin.) W a d e h n .

Birger OJstad, Untersucliungen uber das Hypophyseniorderlappenhormon im 
Speichel. Speichel von Schwangeren wurde in derselben Art u. Weise infantilen Mausen 
injiziert, wie dies mit Harn bei der Ausfiihrung der Schwangerschaftsdiagnose naeh 
A sch h e im  u. Z o n d e k  geschieht. In  keinem Falle konnte eine positiye Schwanger- 
scliaftsrk. festgestellt werden. Es fand sich jedoch eine Hyperamie des Ovars u. des 
Uterus, die ein Vorhandensein des Vordcrlappenhormons im Speichel in geringer Konz. 
yermuten laBt. (Klin. Wschr. 11.1761. 15/10.1932. Oslo, Univ., Pharmakol. Inst.) W a d .

H. Eitel und A. Loeser, SchilddrUsentćUigkeit und Hypophysem-orderlappen. (Vgl.
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C. 1933. I. 75.) Mit dem thyreotropen Hormon des HypophysenvorderIappens 
(S c h e r in g -Ka h l b a u m ) wurde eine Reihe Kropfkranker behandelt. Die Befunde 
werden eingehend geschilderfc. Es erscheint moglich, mit diesem Hormon eine aktive 
Leistungssteigerung der Scliilddruse auf physiolog. Wege zu erreichen. (Klin. Wsohr.
11. 1748—51. 15/10. 1932. Freiburg. i. Br., Univ., Chirurg. Klin., Pharmakol. 
Inst.) W a d e h n .

V. P. Besuglow und L. M. Tutkewitsch, Die Schilddruse und ihr EinflufS auf die 
Oallensekretion und auf den Gehalt der Galie an Cholesterin. Nach subcutaner Injektion 
von Thyroxin (1— 2 mg) kommt es beim Hunde zu einer starken Herabsetzung der 
Gallensekretion. Die Konz. des Cholesterins in der Galie sinkt dabei haufig unter die 
Norm. Die Schilddrusenexstirpation hat eine kraftige Steigerung der Gallensekretion zur 
Folgę; die Konz. des Cholesterins in der Galie steigt an. Die Injektion von Tetrahydro-jS- 
naphthylamin hat eine ahnliche aber schwachere Wrkg. auf die Gallensekretion wie 
Tliyroxin. Anscheinend beeinfluflt das Thyroxin die Leber iiber das sympath. Nerven- 
system. (Z. ges. exp. Med. 87. 52—57. 1/3. 1933. Abt. f. Pathol. Physiol. des Metsch- 
nikowschen u. Ukrain. Psychoneurolog. Inst.) W a d e h n .

GladysB. Geraghty,F. Alinę Underhill, James M. Orten und Robert C. Lewis, 
Ober die Venvcndu7ig von Melallkafigen bei dem Studium der Ernahrungsandmie. (Vgl.
C. 1932. I I .  238.) Durch ausscliliefiliche Milchemiihrung wurde bei Ratten Anamie 
in gleichem Mafie erzeugt sowohl in Glaskafigen ais auch in alten u. neuen Kafigen 
aus galvanisiertem Eisendraht. Zulagen von Eisenchlorid bcwirkte in keinem dieser 
Kafige Hiimoglobmregeneration. Es sind demnach alle Kafige der angefiihrten Arten 
fur derartigo Verss. geeignet. (J. biol. Chemistry 99. 451—56. Jan. 1933. Denver, 
Univ., School Med.) " ' SCHWAIBOLD.

F. Alinę Underhill, James M. Orten, Edward R. Mugrage und Robert C. Lewis, 
Ober die Wirkung ton langer dauemder Fiittemng einer Milch-Eisen-Kupfemahrung 
bei Ratten. (Vgl. vorst. Ref.) Verss. an Ratten mit ausschliefihcher Milchfiitterung 
mit taglichem Zusatz yon 0,5 mg Eisen u. 0,025 mg Kupfer ergaben, dafi die Tiere 
auch nach mehr ais einjahriger solcher Futterung aufier einem gegeniiber Kontroll- 
tieren etwas geringeren Gewicht offenbar in n. Zustande sich befanden. (J. biol. 
Chemistry 99. 469— 72.‘ Jan. 1933.) S c h w a ib o ld .

F. J. Stare und C. A. Elvehjem, Kobalt in  der tierischen Emahrung. (Ygl.
C. 1932. I I .  238.) Es wird eine colorimetr. Methode zur Best. kleiner Mengen von Co 
(0,05— 0,5 mg) beschrieben, die sich auf die Bldg. eineś roten Farbstoffs mit Natriuru- 
2 ,3 ,6 -/?-Naphtholdisulfonat [(C10H 5N 0 6 S2Na2 )3Co] griindet. Es wurde gefunden, daB 
Ratten bei einer Emahrung mit Milch, Eisen-, Kupfer- u. Manganzusatz <  0,01 mg Co 
enthalten. Bei Zulagen an Co sind die Mengen entsprechend lióher. Bei Anwesenheit 
von 0,04—0,05 mg Co im Rattenkorper fand sich deutllche Polycythamie. Bei Schweinen 
mit oben genannter Futterung wurde kein Co gefunden, bei Zulagen von Co fand sich 
das Element in allen untersuchten Geweben u. Organen. (J. biol. Chemistry 99. 473—83. 
Jan. 1933. Madison, Univ., Dep. Agric. Chem.) Sc h w a ib o l d .

Emile F. Terroine und Simone Valla, Ober den rclatwcn W at i-erschiedener 
Protcinnahrstoffe beim Wachstum. Verss. an jungen Schweinen. Dauer; 1 Woche, 
mit Vor- u. Nachperiode, je 1 Woche. Gepriift wurden 18 Prodd.: tier. Nahrprodd., 
Cerealien u. Leguminosen. Es wurde jeweils rechner. der Koeff. der Verdaulichkeit, 
der Retention u. der prakt. Ausnutzbarkeit hinsichtlich N festgestellt. Magermilch 
mit Zusatz von Starkę, Salzen u. Vitaminen war das fiir das Wachstum geeignetste 
Gemisch. Unter den Cerealien wirkte Gerste ani besten. Es ergab sich femer, dafi 
schwacli ausgemahlene Cerealienprodd. wesentlich ungunstiger sich yerhielten ais 
stark ausgemahlene (G raham -JIcIiI). Unter den Leguminosen bestanden starkę Unter- 
schiede. Sojamehl war das bestwirksame der untersuchten Prodd. Vff. fordem, dafi 
zur Beurteilung solcher Prodd. nicht der Gesamt-N zugrimde gelegt wird, sondem der 
fiir die Neubildung von Geweben nutzbare Anteil. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 

2S8— 90. 23/1. 1933.) S c h w a ib o ld .
Margareta Rydbom, Ver suche Uber Wachstumsmrkung ton Xanthophyll. Futte- 

nmgsverss. mitNanthophyll an Ratten u.Meerschweinchen ergaben beiMeerschweinchen 
eine"wachstumsfordernde, bei Ratten keine oder nur Toriibergehende Wrkg. (Biochem. 
Z. 25S. 239— 43. S/2. 1933. Stockliolm, Univ., Biochem. Inst.) " K o b e l .

W. D. Sutliff, Edwin H. Place und Samuel H. Segool, Lebertrankonsentrate 
(Konzcntratc ton YitaminA und D). Unicirksamkeit grojier Dosen bei der Prophylaxie 
der Mittelohrentsundung bei Scharlach. Bei Kranken ohne besondere A-Zulagen war
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Otitis media in 11,3% der Talie aufgetreten, wahrend bei Kranken mit Zulagen bis zu 
10 000 A-Einheiten innerhalb von 10 Tagen in 9,4° / 0 der Falle Otitis media auftrat. Vff. 
nehmen daher an, daB Zufuhr von A-Konzentraten keine prophylakt. Wrkg. gegen das 
Auftreten von Otitis media bei Scliarlach besitzt. (J. Amer. med. Ass. 100. 725— 28. 
11/3. 1933. Boston, City Hosp.) Sc h w a ib o l d .

Elaine P. Raili, Arthur Pariente, Gerald Flaum und Alice Waterhouse. 
Eine Untersuchung uber Vitamin A-Mangel beirn normalen und pankreaslosen Hund. 
Hunde, denen das Pankreas entfernt worden war, zeigten Vitamin A-Mangel-ahnliclie 
Erseheinungen. Diese konnten durch Vcrfiitterung von Carotin nicht beseitigt werden, 
ebenso auch nicht durch Zufuhr von Vitamin A-Konzentraten oder Injektion von 
Lebertran. Der Vitamin A-Geh. der pankreaslosen Hunde war gering. Vff. nehmen 
an, daB bei diesen Tieren Vitamin A nicht zur Wrkg. kommen kann u. zwar im Zu- 
sammenhang mit dem gestorten Fettstoffwechsel. (Amer. J. Physiol. 103. 458— 67. 
1/2. 1933. New York, Univ., Med. Coli., Dep. Med.) S c h w a ib o ld .

H. M. Zimmerman, tjber Schadigungen des Nervensystems bei Vitaminmangel.
I . liałłen bei vitamin-A-armer Fiitterung. (Vgl. C. 1932. II. 3113.) In zahlreichen 
histolog. Verss. wurden bei A-arm emahrten Rattcn yerschiedenartige krankhafte Ver- 
anderungen gewisser Teile des Neryensystems festgestellt. Die gesehadigten Teile 
wechselten je nach Art u. Dauer der Yorbeliandlung der Vers.-Tiere. Mit Beginn der 
Muskelschwaehe u. Inkoordination waren auch die genannten Nervenschaden fest- 
zustellen, nicht jedoch friiher. Kurze Zeit nach dem Verschwinden der klin. Erschei- 
nungen (durch A-Zufuhr) waren die histolog. feststellbaren Nervenschadigungen noch 
vorhanden. Das Vers.-Eutter enthielt keine Cerealien. Ein Mangel an ungesatt. Fett- 
sauren spielt bei diesen Vorgangen offenbar keine Rolle. (J . exp. Medicine 57. 215—28. 
1/2. 1933. New Haven, Univ., Scool Med.) Sc h w a ib o l d .

J. C. Ane, L. J. Menville und S. N. Blackberg, U ber die Motilitat des Gastro- 
intestinaltraktes von Eatten bei Vitamin D-freier Emahrung mit wecliselnden Mineral- 
zusdtzen. Auf Grund der Verss. wird angenommen, daB die Ursache der Hypomotilitat 
des Verdauungstraktes bei rachit. Tieren der Mangel an Vitamin D selbst ist u. nicht 
unausgeglichener Mineralgeh. der Nahrung. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 329— 30. 
Tulane Univ., Dep. Med.) . SCHWAIBOLD.

A. L. Bacharach, E. Lester Smith und S. G. Stevenson, Ober einige Eigen- 
schaften von Ergosterin und Calciferol. Zusammenfassender Bericht iiber die chem. u. 
physikal. Eigg. der beiden Stoffc. (Analyst 58. 128—-35. Marz 1933.) S c h w a ib o ld .

James H. Jones und George M. Robson, Ober die Wirkung von wahrend ełuu 
zwei Monaten verabreichten ubermafSirjen Dosen von bestrahltem Ergosterin auf die Zu- 
sammensetzung und Struktur des Knochens der Ratte. Ratten, die infolge hoher Dosen 
von bestrahltem Ergosterin nach 6 — 8  Wochen verendeten, zeigten starkę Veranderungen 
an den Obersehenkelknochen: Porositat infolge von Verlust an organ. u. anorgan. 
Substanz. Die Menge der Asche war relativ verringert, offenbar auch infolge von nach- 
traghchem Zuwachs von osteidem Gewebe. Hohe, aber nichttox. Dosen von bestrahltem 
Ergosterin bei Ca-armer Fiitterung hatten keine scliadigende Wrkg. auf die genannten 
Knochen. Der relatiye Aschegeh. war bei diesen Tieren hoher ais bei den Vergleichs- 
tieren ohne Ergosterinzulagen, doeh ist derUnterschied offenbar auf die starkereEntw. 
von osteidem Gewebe bei letztcren zuruckzufuhren. Yitamin D hat denmach iiber- 
maBiges Wachstum des osteiden Gewebes verliindert. Bei den Tieren mit nichttox. 
Ergosterindosen war der Blut-Ca-Spiegel n., bei den Vergleielistieren (Ca-arme Fiitterung) 
fiel er imter 7 mg pro 100 ccm Serum. (Amer. J. Physiol. 103. 338— 50. 1/2. 1933. 
Philadelphia, Univ., School Med.) S c h w a ib o ld .

Francis F. Heyroth und John R. Loofbourow, Bestrahlung von Nucleinsauren 
und Uracil. Unter Bezugnahme auf die von G u h a  u. C h a k r a v o r t y  (C. 1933. I. 
1964) mitgeteilte Beobachtung, daB sich bei der Ultraviolettbestrahlung von Adenin- 
sulfat Vitamin Bx bildet, beriehten Vff. iiber folgende Verss.: Bestrahlung der Zell- 
kernbestandteile —  besonders mit Wellenlangen <2900 A —  verandert ihr Spektrum 
in Richtung auf das Spektrum gewisser Br Konzentrate. Da die untersuchten Materialien 
n. Bj aus denselben Quellen stammen u. da Uracil u. Adenin beim Belichten die Fahig- 
keit erhalten, Arsenophosphorwolframsaure zu reduzieren — eine Eig., die charakterist. 
fur Bj angesehen wird —  liegt die Vermutung nahe, daB BŁ aus einem Purin oder 
Pyrimidin durch Bestrahlung entsteht. Eine genauere Unters. zeigte jedoch, daB das 
nicht der Fali ist. Dazu kommt, daB nach den letzten Unterss. Bj ein Maximum bei 
2600 A besitzt, das nicht mit den Maxima der Bestrahlungsprodd. ubereinstimmt.
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Bestrahltcs Adeninsulfat li.at jcdcnfalls keine spektrale Almlichkeit mit Bx, das auBer- 
dem ja Schwefel enthiilt. Natiirlich ist es nicht ausgeschlossen, daB Adenin in freier 
Form aktmert werden kann, nicht aber ais Nucleinsaurebestandteil, da ersterenfalls 
das aktivierbare Materiał in lioherer Konz. vorhanden scin kann oder in den Nuclein- 
siiuren sonst noch vorhandene Stoffo die Aktivierung durch Licht verhindcrn konnen. 
(Naturę, London 131. 92—93. 21/1. 1933. Cincinnati, Ohio, Univ., Basic Science Res. 
Labor.) Be ROM ANN.

Marta Sandberg und 01ive M. Holly, Uber den Einflufi von Vitamin B  und von 
Jod auf den Calcium- und Phosphorstoffwechsel von Kaninćhcn mit hyperplastischer 
Schilddruse. Die Zufuhr von Vitamin B oder Jod (5,2 mg taglich) wirkte sich bei 
Kaninchen auf dereń Ca- u. P-Stoffwechsel in ahnlicher Weiso aus, indem bei einem 
Verliiiltnis von Ca: P =  1: 0,8 in der Nalmmg das Verhiiltnis der Ca- u. P-Retention 
von 1: 1 sich bis einem solchen von 1: 226 andertc. Vitamin B-freie Futterung be- 
giinstigt eino Hyperplasie der Schilddruse. Die hyperplast. Schilddruse wird durch 
darauffolgende Zufuhr von Vitamin B wenig beeinfluBt, wohl aber durch Jod, indem 
sio sich dem n. Zustand wieder naliert. Die mogliche Wirkungsweise der beiden Stoffe 
wird besprochen. (J . biol. Chemistry 99. 547— 53. Jan. 1933. New York, Montefiorc 
Hosp.) SCHWAIBOLD.

H. v. Euler und E. Kłus smarni, Biochemische Versuche an C-Vitamin und Zucker- 
derivaten. Der Vitamin C-Geh. der Leber ist etwa 4— 8 -mal geringer, ais der der Neben- 
nieren, dagegen erwies sich der Thymus reich an Vitamin C. An einem groBeren Materiał 
stellen Vff. fest, daB 1 g Nebenniere im Mittel soviel C-Vitamin enthiilt, wie 3— 4 ccm 
Citronensaft. Durch intraperitoneale Injektion eines Priiparates Vitamin C I  (4 Tage 
jo 2 mg) lieB sich der Geh. von Meerschweinchennebennieren um etwa 30% erhóhen. 
Injektion von Adrenalin bewirkt dagegen verminderten Vitamin C-Geh. der Neben
niere (entweder wegen verminderter Speicherung oder wegen erhóhter Ausschiittung 
in den Organismus). — Yff. untersuchen auch das Reduktionsyermogen des Harns 
(von n., diabet. u. fieberkranken Personcn) gegen 2,6-Dichlorphenolindophenol u. 
gegen das Reagens von F o l in -Da v is . Allgemeine Schliisse lassen sich aus den er- 
haltenen Zahlen (Tabelle im Original) noch nicht ziehen. — In garenden Lsgg. werden 
(sowohl bei Garung mit lebender ais auch mit Trockenhefe) lipchreduzierende Zucker- 
deriw. gebildet-, dereń quantitative Ermittlung aber durch die Eigenred. der Zell- 
bestandteile erschwert wird. Der Nachweis eines hoehreduziorenden Stoffes mit der 
Gruppierung —C(OH)—CH—C(”' 0)— ware fiir die Chemie des biol. Kohlehydrat- 
abbaus von Bedeutung. DaB sich ein solcher Stoff dem Nachweis entzieht, beruht 
darauf, daB er teils durch die Tśitigkeit der Hefe, teils durch 02-Aufnalime sehr schnell 
aus der Lsg. verschwindet. (Ark. Kem, Minerał. Geol., Ser. B 11. Nr. 7. 6  Seiten. 
11/1. 1933. Stoekholm, Univ.) W il l s t a e d t .

P. Mezincesco, Uber die Ausnulzung des Amidslicksloffs durcli den tierischen 
Organismus. Futtcrungs- u. Stoffwechselverss. an jungen Schwemen. Die Tiere wurden 
jeweils zunaohst eiweiBfrei gefiittert u. erhielten dann Zulagen von Asparagin bzw. 
Acetamid bzw. Sueeinimid. In  allen Fallen bewirkto Beifutterung dieser Ń-Substanzen 
erhebliclie Verringerung (21—48%) der N-Yerluste beim Stoffweehsel der Vers.-Tiere. 
Vf. nimmt an, daB der Amidstickstoff sich nicht unmittelbar am eigentlichen N-Stoff- 
wechseł beteiligt, aber auf den Abbau der EiweiBstoffe eine einsparende Wrkg. ausiibt. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sei. 196. 291—93. 23/1. 1933.) Sc h w a ib o l d .

A. Loewy und G. Cronlieiin, Weiłere Bciłrćige sur Chemie der Leberierfetłung. 
Hungernde Meerschweinchen zeigen bei Luftvcrdiinnung gegenuber nicht hungernden 
keine sichtbare Leberverfettung. Trotzdem ist in beiden Fallen der P-Geh. des A.-Ex- 
traktes erhóht, unter besonderer Zunahme des lipoidlóslichen P gegenuber dem nicht 
lipoidlóslicken. Im  Leberriickstand ist der P-Geh. erniedrigt. Bei der P-Vergiftung 
sind diese Yerlialtnisse noch schiirfer ausgepragt; bei der Warmeyerfettung u. CHC13- 
Vergiftung liegt dagegen eino Einwanderung von Neutralfett vor. Bei der Gansemast 
bildet das in der Leber angesotzte Neutralfett bis 45% der Trockensubstanz. Der 
P-Geh. ist sowolil im A.-Estrakt wic -Ruokstand sehr gering, der Rest-N erhoht. Auch 
verfettctc Kalbslebern enthalten vorwiegend Neutralfett mit geringem W.-Geh. Der 
P-G!eh. u. Rest-N ist vermindert, Harnstoff relativ vermehrt. (Biochem. Z. 257. 267— 88. 
28/1. 1933. Davos, Forschungsinst. f. Hochgebirgsphysiol. u. Tuberkulose.) S i m o n .

Ella H. Fishberg und Louis Friedfeld, Ausscheidung t•on Xylose ais MafSsiab der 
Nicrenfunktion. Nach peroi-alcr Verabfolgung von 50 g Xylose steigt im Hani die nicht 
vergarbare reduzierende Substanz schnell an; sio erreieht 2 Stdn. nach der Einnahmo
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Konz. von 2,5% iln Harn. In  24 Stdn. sind 25% der ycrabfolgten Substanz ausge- 
schiodon. Bei Nierenerkrankungen ist die erreiclite Konz. im Harn eine erbeblich 
niedrigere u. kann in bestimmten Fallen nur 0,1% ausmachen; die Gesamtausschei- 
dung im Harn bietet ein vortroffliohes Kriterium fiir den Funktionszustand der Niere. 
(Klin. Wsckr. 12. 218—21. 11/2. 1933. New York, Chem. Labor. des Krankenh. Beth- 
Israel.) _ W a d e h n .

W. O. Fenn imd Doris M. Cobb, Die Stimidierung der Muskelatmung durch 
Kohlenoxyd. Wird in der umgebenden Luft N2 durch CO ersetzt, so steigt die Atmung 
eines in RlNGER-Lsg. befindliclien Sartoriusmws&eZ (Frosch) um das 1,5—3-fache. Der 
EinfluB der Zus. des C0-02- bzw. N2-02-Gemisches auf den Effekt wird untersucht. Die 
Zunahme yerringert sich, aber verschwindet nicht bei Verlust der Erregbarkeit des 
Muskels; sie besteht fort, wenn Milchsaurcbldg. durch Na-Bromacetatbehandlung ver- 
hindert wird, u. kann nicht zu irgendwelchen Veranderungen der Erregbarkeit oder 
Kontraktilitat des Muskels in Beziehung gesetzt werden. Die n. Atmung u. die t)ber- 
sehuBatmung durch CO werden durch KCN, isoton. CaCl2 u. durch Verlust 1. Materials 
aus dem Gewebe infolge Diffusion oder W.-Extraktion ungefahr gleich stark ver- 
mindert. Licht hat keine deutliche Wrkg. auf den CO-Effekt. CO beeinfluBt Milchsaure- 
bldg. u. Phosphokreatinzerfall nicht wesentlich, obwohl bei Gastrocnemiusmuskeln iii 
CO ein etwas erhóhter anaerober Milchsauregeh. gefunden wurde. Der Atmungs- 
ąuotient von Muskeln wurde durch CO von 0,87 auf 0,76 lierabgesetzt; dies weist auf 
eine Verbrcnnung von CO zu C02 hin. (Amer. J . Physiol. 102. 379—92. 1/11. 1932. 
Rochester [N. Y.], Univ.) K r u g e r .

A. T. Milhorat, Fritz Techner und Karl Thomas, Bedeutung des Kreatins fiir 
die progressice Muskeldystrophie und dereń Behandlung mit Glykokóll. Die Kreatin- 
ausscheidung wird bei Patienten mit progressiver Muskeldystrophie u. pseudohyper- 
trophiseher Muskelatrophie durch Glykokollgaben zunachst fiir einige Wochen erhoht; 
sie fallt dann wieder etwa zur friiheren Norm ab, wobei erhóhte Kreatininausscheidung 
statthat. Klin. wurde subjektiv u. objektiy Besserung festgestellt. Bei Patienten 
mit amyotrophischer Lateralsklerose, schwerem Gelenkrheumatismus u. kongenitaler 
Idiotie wird die Kreatinausscheidung nach Glykokollgaben sowie das Befinden nicht 
beeinfluBt. Dies Verh. ist yielleicht differentialdiagnost. verwertbar. (Proc. Soc. exp. 
Biol. Med. 29. 609—11. 1932. Leipzig, Physiol.-chem. Inst.) L o hm ann .

Laurence Irving und A. Eleanor C. Riggs, Die Wirkung von Saure auf die posł- 
mortale Milchsaurebildung im Saugeliermuskel. In  Muskelbrei von frischer Muskulatur 
wird die Milchsaurebldg. durch geringe Mengen HCl erheblich starker gehemmt ais in 
Muskelbrei yon gefrorener Muskulatur. (Trans. Roy. Soc. Canada. [3] 26. Sect..V. 
121—26. 1932. TMv. of Toronto, Dep. of Physiol.) L o h m an n .

Heinrich Mache und Stefan Meyer, Physikalische Beitrdge zur Radiumetruma- 
tionstherapie. Im  I. Teil der Arbeit war die Frage zu entscheiden, ob die Verkleinerung 
der im Bade yerwendeten W.-Menge einen schadigenden EinfluB auf die Wrkg. der 
dem Gasteiner Thermalwasser spezif. radioakt. Emanation ausiiben konnte. Hierzu 
war zunachst zu untersuchen, ob dieses radioakt. Gas iiberhaupt in den Kórper des 
Badenden gelangt. Es wurde festgestellt, daB schon beim yiertelstiindigen w. Bad 
meBbare Mengen von Em in die Organe des Badenden eindringen u. sowohl im Harn 
wie im Blut nachzuweisen sind. Es kann aber noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, 
wieyiel Em durch die Haut in den Kórper gelangt u. wieviel inhaliert wird. Die weiteren 
Verss. zeigten, daB selbst beim Baden in yerhaltnismaBig geringen W.-Mengen die 
Verarmung des Bades an Em durch Entweichen an der W.-Oberflache u. durch eine 
event. Aufnahme in den Kórper des Badenden nur wenige %  ausmacht. Es kann also 
ein Einwand gegen eine Verminderung der jetzt in Gastein iiblichen W.-Menge nicht 
erhoben werden. —  Der II. Teil der Arbeit ist ein Auszug aus der C. 1930. I. 1822 
referierten Unters. von M e y e r  u . behandelt die Art der Aufnahme u. die Verweilzeit 
der Ra Em im menschlichen Kórper bei Trink-, Inhalations- u. Badekuren. (Abh. 
Gesamtgebiete Hyg. Heft 5. 30 Seiten. 1929. Wien, Inst. f. Radiumforsch.) S k a ltk s .

K. Singh Grewal, Die Wirkung eines loslichen Hexylresorcinderivals. Es wird iiber 
die chem. u. physikal. Eigg. u. pharmakolog. Wrkgg. yon Na-Hexylresorcindisulfat 
berichtet. Die Disulfatverb. gibt mit Br-W. einen Nd., der in NH3 1. ist. Nach Hydro
lyse mit HCl gibt die Verb. die fiir Hexylresorcin bekannten Rkk. Die Disulfatverb. 
ist im Gegensatz zum Hexylresorein in W. 11. u. wirkt kaum auf die Oberflachenspannung 
des W. ein. Nach Verss. mit Staph. albus u. Paramacium besitzt die Disulfatverb. keine 
baktericide Wrkg. Bei Verabreichung an Kaninchen war keine Einw. auf die Tiere 
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zu beobachten. Wahrend die Disulfatyerb. beim Kaninchen im Kórper hydrolysiert 
u. entspreehend der erniedrigten Oberflachenspannung des Urins ais Hexylresorcin 
mit dem Urin ausgeschieden wurde, scheint sie bei der Katze u. beim Menschen un- 
yerandert ausgeschieden zu werden. (J. Pharmacol. exp. Therapeutics 45. 283— 90.
1932. Cambridge, Pharmacol. Labor.) M a h n .

Eduard Jacobson, Versuch einer Behandlung der Morbus maculosus Werlhofii 
mit Phenylhydracinum hydrochloricum. Besserungen u. Hcilungen dureh perorale 
Gaben von 1 bis 1,5 g. Wrkg. beruht auf intensiver Reizung des Knochenmarlcs. 
(Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 166. 603— 11. 1932. Riga, 
Deutsches Krankenhaus.) , Ge h r k e .

Wilhelm Blume und Gerda Buchholz, U ber den Besorptionsverlauf der Salicyl- 
siiure in der Mundhohle. Am tracliektomierten Kaninchen mit unterbundenem Oso- 
phagus wird die Rcsorption yon Na-Salieylat dureh die Mundschleimhaut untersucht. 
Sie geht bedeutend langsamer vor sich ais bei allen anderen geubten Applikations- 
arten. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 166. 472— 92. 1932. 
Bonn, Univ., Pharmakol. Inst.) G e h r k e .

William Salant und William M. Parkins, Studien iiber die lieaktion des isolierten 
Darmes gegen Ergotamin mit besonderer Beriicksichtigung des Einflusses von lonen. 
(Ygl. C. 1932. I I .  243.) In  LOCKE-Lsg. mit 25— 30% defibriniertem Blut besitzen 
konzentriertere Ergotamin\sgg. (1: 33000—50000) am isolierten Katzendarm keine bzw. 
nur eino leichte depressivo Wrkg., schwachere Ergotaminlsgg. (1:100000— 200000) 
wirken dagegen haufig stimulierend. Ergotaminlsgg.: 1: 500000— 1000000 wirken in 
n. LOCKE-Lsgg. auf den Rattendarm gar nieht, auf den Kaninchendarm gar nieht 
oder stimulierend u. auf den Katzendarm stimulierend oder noch haufiger depressiv 
ein. Ergotaminlsgg.: 1: 50000— 100000 hemmen beim isolierten Katzen- u. Rattendarm 
in starkerem, beim Kaninchendarm dagegen in geringerem MaBe die motor. Aktiyitat 
Anschlieliend wird iiber den Unterschied der Ergotaminwrkg. am isolierten u. am Darm 
„in situ“ diskutiert. Emiedrigung des pn von 6,7 auf 6,4 yerstarkt beim Katzen- u. 
Kaninchendarm die depressive Wrkg. Beim Rattendarm wird die depressive Ergotamin
wrkg. dureh die pH-Erniedrigung abgeschwacht bzw. in eine stimulierende Wrkg. um- 
gekehrt. Ca-t!bersehuB yermindert oder hebt die depressive Ergotaminwrkg. am 
Katzen-, Kaninchen- u. Rattendarm auf. Die Ca-Wrkg. wird bei pH-Erniedrigung 
yerstiirkt. Ca-Mangel steigert die depressive Ergotaminwrkg. beim Katzen- u. 
Kaninchendarm. Wahrend K-UberschuB die depressive Ergotaminwrkg. bei allen 
Tieren betrachtlich erhóht, wirkt Ergotamin in K-freier LOCKE-Lsg. nur schwach 
depressiv .auf den Rattendarm. Parallel zu diesen Unterss. wurde der EinfluB der 
lonen (H, Ca, K) aUein auf den isolierten Darm studiert. Eine pn-Emiedrigung wirkt 
im allgemeinen depressiy. Erhóhter Ca-Geh. wirkt auf den Rattendarm stark, auf 
den Katzendarm mafiig stimulierend, wahrend er beim Kaninchendarm wirkungslos 
ist bzw. Depression bewirkt. Erhóhter K-Geh. wirkt beim Katzendarm stimulierend, 
gelegentlieh aber auch depressiy. Beim Kaninchendarm folgt der Stimulation eine 
Depression. Wahrend ein geringer K-Zusatz zu K-freien Lsgg. beim Rattendarm 
hemmend wirkt, tritt naeh K-Zusatz zu K-haltigcn Lsgg. eine merkliche Stimulation 
ein. (J. Pharmacol. exp. Therapeutics 45. 315— 37. 1932. New York, Biolog. Labor., 
Cold Spring Harbor.) M aHN.

Nathan B. Eddy, Studien iiber Morphin, Kodein und ihre Derirate. I. Allgemeine 
Methoden. Die Yeróffentlichungen uber umfangreichere Studien iiber die Morphin- 
alkaloide beginnen mit einem eingehenderen Bericht iiber yergleiehende Prufmethoden 
der yerschiedenen pharmakolog. Wrkgg.: Toxizitat u. Krampfwrkg. wurden an Mausen 
u. Kaninchen, analget. u. emet. Wrkg. an Katzen, Wrkg. auf Herz, Temp., Atmung, 
allgemeinen Zustand u. Aktiyitat u. Wrkg. auf Magen-Darmkanal an Kaninchen er- 
mittelt. Die yerschiedenen Methoden werden stets dureh die mit Morphinhydrochlorid 
erhaltcnen Resultate illustriert. Die mitgeteilten Werte geben die minimal wirksamen 
Morphindosen fiir jede einzelne der aufgezahlten Wrkgg. an. (J. Pharmacol. exp. 
Therapeutics 45. 339— 59. 1932. Ann Arbor, Michigan, Labor. Pharmacol., Uniy. of 
Michigan Med. School.) M a h n .

Nathan B. Eddy, Studien iiber Morphin, Kodein und ihre Derimte. II. Isomere von 
Kodein. (Ygl. yorst. Ref.) Die pharmakolog. Wrkgg. (Toxicitat, Krampfwrkg., analget. 
Wrkg., Wrkg. auf Atmung, allgemeinen Zustand u. Magen-Darmkanal) von Codein, 
Allopseudocodein, Isocodein, Pseudocodein u. Morphin wurden yergleiehend unter
sucht. Der Starkę der Tosizitat (Maus, Kaninchen) naeh angeordnet, ergibt sich
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folgcnde KcihenfoJge: Codein, Allopseudocodein, Isocodeiu u. Pseudocodein. Pseudo- 
codcin besitzt etwa nur noch 1/7 der Toxizitat des Codeins. Dio analget. Wrkg. (Katze) 
der Codeinverbb. nimmt in folgender Rcihenfolge ab: Pscudocodein, Isocodein, Codein 
u. Allopseudocodein. Dio Wrkg. auf Atmung (Kaninchen) nimmt vom Allopseudo- 
codcin iiber Codein u. Pseudocodein zum Isocodein zu. Isocodein ist etwa 4-mal, Pseudo- 
codein etwa 3-mal so wirksam wie Codein. Die Wirkungsstarko auf Magen-Darmkanal 
(Kaninchen) nimmt fast in dersolben Rcihenfolge zu: Codein, Allopseudocodein, Pseudo
codein u. Isocodein. Nach diesen Vers.-Ergebnisscn scheinen Isocodein u. Pseudo
codein dem Codein gegemiber Vorteile zu besitzen. (J . Pharmacol. exp. Therapeutics 45. 
361— 81. 1932. Ann Arbor, Michigan, Labor. Pharmacol., Univ. Michigan Med. 
School.) M a h n .

K. W. Merz, Chemie und Pharmakólogie der Digitalisglykoside unter besonderer 
Beriicksichtigung der Lanataglylcoside. Vortrag. (Pharmaz. Ztg. 78. 246— 48. 4/3. 
1933.) '  D e g n e r .

Luis Floriani, Beilrag zur Pharmakólogie des Senecio banarinnse Hook. und Am . 
Der wss. Blatterextrakt bewirkte bei Hunden ein kurzes Absinken des Blutdruckes, 
eine geringe Steigerung der Atembewegungen u. eine ausgesprochene Diurese (ohne 
lokale oder Nierenschadigungen). Auf das isolierte Herz von Bufo arenarum wirkt 
der Extrakt depressiv, auf das Herz in situ belebend. (Rev. Centro Estudiantes Farmac. 
Bioąuim 22■ 168— 74. 1933.) W il l s t a e d t .

Schumann, Uber Abfiihrmittel unter besonderer Beriicksichtigung ton phartna- 
kologischer Wirkung und chemischer Zusammensełzung. t)bersiehtsarbeit. (Apoth.-Ztg. 
47. 1606— 08. 1932.) D e g n e r .

Rudolf Waitz, Erfahrungen mit Pituchinol, einem konibinierten Wehenmittel. 
Pituchinol (Herst. Ch e m .-Ph a rm a zet jt . A.-G., Bad Homburg) ist eine gleichmaBig 
eingestellte u. haltbare Kombination von Hypophysenhinterlappenextrakt u. Chinin. 
Das Praparat leistete bei der klin. Geburtsleitung wertvolle Dienste. (Med. Klinik 29. 
330—31. 3/3. 1933. Zwickau i. S., Staatl. Krankenstift.) F r a n k .

G. Roche Lynch, Gifte und ihre Wirkungen. Zusammenfassender Vortrag. 
(Pharmac. J . Pharmacist 130 ([4] 76). 38—40. 58—60. Jan. 1933.) D e g n e r .

Alexander O. Gettler und Charles Norris, Vergiftung durch Trinken von Radium- 
wasser. Ein Mann, der 5 Jahre lang radiumhaltiges W. getrunken hatte, erkrankte an 
schwerer Kiefernekrose u. ging an Anamie u. Abmagcrung zugrunde. In  den Organen 
lieB sich radioakt. Substanz nachweisen. (J. Amer. med. Ass. 100. 400— 402. 11/2. 1933. 
New York, Bellevue Hospital.) H. W o l f f .

N. Vita und E. Salmoiraghi, Vber die entgiftende Wirkung des Kolloidalschwefels 
bei der Kohlenozydtergiftung. LaBt man auf mit CO behandeltes Blut kolloidalen S 
einwirken, so andert sich das Spektrum in der Richtung zum n. Blutspektrum. Am 
Meersehweinchen bewirkt subcutane Injektion von kolloidalem S, daB erst die 3-fache 
Dosis CO todlich wirkt. Behandelt man Tiere mit subletalen CO-Dosen, so kurzt 
kolloidaler S die Erholungszeit erhoblich ab. (Naunyn-Sclimiedebergs Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 166. 519—28. 1932. Bologna, Kgl. Hóhere Industrieschule.) G e h r .

A. Slauck, Nahrungsmittehergiftung. (Zwei Falle ton Botulismus.) Nach dem 
GenuB von Bohnensalat aus selbst eingemachten Bohnen erkrankte ein Ehepaar an 
Botulismus. Behandlung mit Botulismusantitoxin. Ausgang in Heilung. (Sammlg. v. 
Vergiftungsfallen. Abt. A. 3. 249—52. Okt. 1932. Bonn, Univ.) F r a n k .

Anna Goldfeder, Beiirag zur Darstdlung der krebserzeugenden Substanz des Hiihner- 
sarkoms auf dem chemischen Wege. Dio krebserzeugende Substanz des Hiihnersarkoms 
fallt bei pH =  4 aus. Das in Puffer von pn =  8 gel. Pracipitat erzeugt nach Injektion 
in 100% Tumoren. (Z. Krebsforschg. 38. 585—86. 27/3. 1933. New York, L e n o x  H i l l  
Hosp.) K r e b s .

Horst Binhold, Órtlicher Stoffwechsel und Ocwebsreaktion. Beeinflussung ton trans- 
plantierten Mdusecarcinomen durch organische und anorganische Substanzen. Einspritzung 
verschiedener Substanzen (Ólsaure, Glucose, Glykogen, Cholesterin, CaCl2, KCl, NaCl) 
in die Tumoren hat keinen deutlichen EinfluB auf das Wachstum transplantierter 
Mausetumoren. (Z. Krebsforschg. 38. 587—630. 27/3. 1933. Koln, Univ., Patholog. 
Inst.) K r e b s .

E. A. Cooper, H. G. Bott, H. D. Cheeseworth, R. S. Tipson, F. W- Mason 
Lamb, E. SandersundE. L. Hirst, Die Rolle des Tabakrauchens bei der Krehseritetchung. 
Die Verbrennungstemp. in Tabakspfeifen wurde zu 370—590° ermittelt. Tabakteer, 
der bei dieser Temp. dargestellt war, erzeugte in zahlreichen Verss. nur einmal bei der

185*
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Maus einen malignen Tumor. Tabak scheint also bei der Krebsentstehung keine Kolie 
zu spielen. (J . of Hyg. 32. 293— 300. 1932. Birmingham, Univ.) K r e b s .

J. Ilkoff, Klinisclie Erfahrungen mit Solganal bei der Lungen- und Kelilkopftiiber- 
kulose. Klin. Bericht iiber giinstige Erfolge mit Solganal. (Dtsch. med. Wschr. 59 . 

292— 93. 24/2. 1933. Heilstattc Ruppertshain [Taunus].) F r a n k .

D. F. Clephan and H. M. Hill, An elcmentary handbook on radium and its clinical use.
London: (Mord U. P. 1033. (164 S.) S0'. 7s. 6d. not.

Lanęton Hewer, Recent advanccs in anesthesia and analgesia. Philadelphia: Blakistons
1932. (187 S.) 12°. 8 3.50.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Hanns Will, Ober Drogen und Drogenterfalschungen. Deutsche, ungar. u. jugoslaw. 

1932er Kamillen wurden auf Geh. an ath. Ol, dessen Farbę u. Gerucli untersucht. Den 
hochsten Olgeh. zeigten saehs. (bis zu 0,96%), bayr. (0,86 u. 0,95%) u. schles. (0,85%), 
Marschkamille 0,69%, die ausland. śamtlich gS0,58%- Die Farbę der Ole war bei den 
deutschen einhcitlicher blau u. weniger griinsticliig ais bei den ausland. Diese zeigten 
zum Teil starken, die deutschen keinen oder nur schwachen Nebengeruch. — Ein un- 
gewóhnlicli plump gcfalschter Sdfran enthielt nur yereinzelte Crocusnarben, u. im 
iibrigen Rolirenbliiten von Cynara cardunculus (Artischooke), die obendrein stark kiinst- 
lich gefarbt waren. —  Weiter wird eine Verfalschung yon Brusttee (Species pectorales
D. A.-B. VI) besprochen. (Apoth.-Ztg. 47. 1579—80. 1932. Berlin, Hagcda.) D e g n e r .

Charles H. La Wall und Jos. W. E. Harrisson, Carrageen, mit Schwefddioxyd 
geblcicht. Vff. liatten in einem bei der Herst. von Speiseeis benutzten Carrageen S03" 
gefunden, u. haben den Einwand nachgepriift, SO," sei ein naturhclier Bestandteil 
dieser Drogę u. sein Nachweis rechtfertige daher nieht den SchluB, die Drogę sei mit 
SO, gcbleicht. Es erwies sich, daB nieht oder nur in der Sonne gebleichtes Carrageen 
kein SO.," enthielt. S03"-Geh. berechtigt demnach w o h 1 zu dem SchluB, daB eine 
mit SO, gebleichte u. somit von den meisten Arzneibiichern (unter anderem D . A.-B. VI) 
ausgeschlossene Drogę yorliegt. (J. Amer. pharmae. Ass. 21. 1146— 53. 1932. Phila
delphia, Pa., U. S. A.) D e g n e r .

J.-E. Lobstein und A. Weill, Die Wurzel der Zwergpalme ais VerfaUchung der 
Sarsaparille. (Vgl. M o r e l ,  C. 1910. I I . 1446.) Anatom, der Wurzeln der Zwergpalme 
{Chamaerops humilis). Chem. Bestandteile in % : reduzierende Zucker (ais Glucose)
1,88; hydrolysierbare Zucker (ais Rohrzucker) 0,22; Starko 22; Gummi 0,46; Quercit 
0,43; Mannan + Pentosan 0,28—0,30; Fettsauren (F. 32°, n ,,>5 =  1,4710, JZ. 70,8) 
0,180; Unverseifbares 0,295; davon Phytosterm 0,0108; Wachs 0,065; gesamter EiweiC-N 
0,57; braunes, gerueh- u. fast geschmackloses Harz 2,40; Tannine 3,38; Citronen-, 
Apfel-,Wein-, Bernstein-, Essig- u. Amoiscnsiiurc;Spuren eines iibelriechenden ath.Oles; 
Mineralstoffc: Fe (0,125% Fe,03); Mn 0,004%; Ca, Mg, K, Na, P, S, Cl, Si02 (1,3%), 
As. Keine physiolog. wirksamen Stoffe, insbesondere keine Saponinę, Glucoside u. 
Alkaloide. (Buli. Sci. pharniacol. 39 (34). 657— 63. 1932. Strasbourg.) D e g n e r .

J. A. Marschak, Uber die Methodik der Anferligung von Tinkturen. Vergleichende 
Vei-ss. betreffend Maceration u. Pressung an Tinctura Absinthii, amara, Aurantii, 
Chinae, Chinae composita, Cinnamomi, Gentianae u. Valerianae. (Pharmaz. Zentralhalle 
Deutschland 74.145— 48. 9/3.1933. Kiew, Pharm.-chem. Fabrik S w e rd lo w .)  D e g n e r .

H. Breddin, Die Diakolalion von Extraclum Ipecacuanliae fluidum. Das von 
G s t i r n e r  (C. 1933. I. 258) bcmangelte reichliche Absetzen eines nach dem Diako- 
lationsverf. des Vf, (C. 1930. I I . 583) bereiteten Ipecacuanhafliiidestraktes ist mit dem 
Verf. nicht notwendig yerbunden, sondern laBt sich durch geeignetes Vorgehen ver- 
meiden. Die yon GSTIRNER angewandte Arbeitsweise ist iiberholt. (Pharmaz. Ztg. 77. 
1153—54. 1932.) D e g n e r .

W. Brandrup, Zur Kenntnis der Thymianfluidexlrakle. Aus einem Gemisch yon 
Thymian- u. Quendelkraut aa mit 0,2S% Tliymol wurden mit Spiritus 17 + W. 33 ais 
Menstruum ein_Fluidoxtrakt mit 0,016% u. ein Diakolat mit 0,034% Thymol, mit 
Spiritus + W. aa ais Menstruum ein Fluidextrakt mit 0,048% Thymol erhalten. Ver- 
mutlich sind mit einem A.-roicheren Menstruum noch bessere Ausbeuten zu erreichen. 
(Pharmaz. Ztg. 78. 189. 18/2. 1933. Kottbus, Kronen-Ap.) D e g n e r .

O. Schuiatolla, Die Erhólmng der Wasseraufnahmefahigkeit der Vaseline. Ais 
bestes u. einfachstes Mittel wird Zuschmelzcn yon Cholesterin empfohlen. Schon
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0,5— 1,0% bewirken eine W.-Aufnahmefahigkeit von 25%. (Pharmaz. Ztg. 77. 1153.
1932.) . . D e g n e r .

P. Siedler, Uber Salben mit liohem Wassergelialt. Erganzende Ausfuhrungen zu 
der Arbeit von SCHMATOLLA (vgl. vorst. Ref.). Cholesterin ist von Natur in der Haut 
vorhanden, daher ist seine Reiz- u. Gefahrlosigkeit dieser gegeniiber mit Sicherheit 
anzunehmen. Die W.-Aufnalimo bei Zusatz von 10% Cholesterin betragt bei Schweine- 
sclimalz 218,1%, bei Wachssalbe 214,24°/0, bei Unguentum Paraffini agitatuni
D . A.-B. IV  129%. bei gelbem Vaselin 235% u. bei fl. Paraffin 227.2%. (Pharmaz. 
Ztg. 77. 1219. 1932.) D e g n e r .

H. Eschenbrenner, Altes wid Ncues iiber Quecksilbersalbc. Gegen das rom Vf. 
in einer friiheren gleiehnamigen Arbeit (C. 1932. I. 2866) vorgeschiagene Verf. zur 
Darst. der Hg-Salbe sind folgende Einwendungen erhoben worden: 1. zu zahe u. zu 
dicke Konsistenz, 2. Gefahr unerwiinschter Umsetzungen des Hg mit dem immer vor- 
handenen geringen NaCl-Geh. des Hefeexfcraktes. Auf Grund seiner Naehpriifungen 
stellt Vf. fest: zu 1. die Ursache liegt in zu geringem W.-Geh. des Hefeextraktes; durch 
Zusatz weniger Tropfen W. wird Abhilfe geschaffen; — zu 2. untersuchte Extrakte 
entliielten nur 0,02—0,021%, „salzlose Vitaminnahrhefe“ nur 0,001% NaCl; in einer
1 Jahr alten, nach Yorschrift des Vf. bereiteten Hg-Salbe waren Cl2"  u. Cl' nicht auf- 
zufinden. (Pharmaz. Ztg. 78- 215— 16. 25/2. 1933. Hamburg.) D e g n e r .

K . W . Merz, Die modemem, Cocainersatzmiltel von chemischen wid pharmaJco- 
logischen Gesichtspunlcten aus. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 270.125—39.
1932. — C. 1932. I I .  3271.) Sc h ó n f e l d .

C. A. Rojahn und J . A. Muller, Orbinal. Das genannte, von den „O r b is “ - 
W e r k e n , Braunschwęig, in den Handel gebrachte Schlafpulver bestelit lediglich aus 
Na-Pyrophospliat. (Apoth'.-Ztg. 48. 310. 11/3. 1933. Halle [Saale], Univ.) D e g n e r .

C. A. Rojahn und E. W irth, Ganiwól-N. Das ais Nierensteinmittel angepriesene 
Praparat (Hersteller nicht genannt) besteht aus 25% wasserfreiem Na2S04, 60% NaCl u. 
15% NaN03. (Apoth.-Ztg. 48. 310. 11/3. 1933. Halle [Saale], Univ.) D e g n e r .

S. T. Pawlow und W . A. Kargin, Uber ein neues PropliyJaktihim „Vyridol“. 
Erfolgreiche Ergebnisse der Anwendung yon Yyridol ais Prophylaktikum gegen Lues. 
Die Zus. des Praparates wird nicht mitgeteilt (viscose, alkal. reagierende Fl.). (Militar- 
med. Z. [russ.: Wojenno-medizinski Shurnal] 3. 159—63. 1932.) SCHÓNFEŁD.

— , Neue Arzneimittel. Corbasil (I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A.-G., Lererkusen 
a. Rh.): o-Dioxyphenylpropanolaminochlorhydrat: C6H3(OH)2[3,4]-CHOH-CH(CH3)- 
NH2-HC1. F. 178°. LI. in W. u. A. TJnl. in A. Gegen geringste Spuren von Alkali 
sehr empfindlich. Verwendung wie Suprarenin in der Kombination mit Novocain 
(2% Novocain + 0,02% Corbasil). Vor Suprarenin hat es den Vorzug geringerer 
Toxizitat (Fehlen der plotzlichen Blutdrucksenkung). — Enipan-Natrium (Herst. ders.): 
cyclohexenylmethyl-N-methylbarbitursaures Na in 331/3%ig. lialtbarer Lsg. in Mcthyl- 
diglykol (Konzentrat). Nach dem Verd. mit dest. W. auf 10% intravenos 7— 10 ccm. 
Zur Kurz- oder Rauschnarkose bei chirurg, u. gynakolog. Eingriffen von 30— 40 Min. 
Dauer u. zur Basisnarkose. (Pharmaz. Ztg. 78. 132. 4/2. 1933.) H a r m s .

John Charles Harry, El Paso, Herstellwig eines Jodprćiparates fiir therapeuiische 
Zwecke. J-Diimpfe werden in prakt. entwassertem Glycerin bzw. Glykol, gegebcnen- 
falls in Lsgg. von Gerbsaure in Glycerin, absorbiert. Wahrend der Absorption wird die 
Temp. der Lsg. zwischen 150 u. 200° F  gehalten. In 100 Teilen Glycerin werden
4—10 Teile Gerbsaure gel. Der J-Geh. der Endlsg. kann bis zu 50% betragen. Die 
erkaltete Lsg. wird filtriert. Gegebenenfalls wird vor der Filtration, solange die Lsg. 
noch h. ist, Pfefferminzól oder Menthol zugesetzt. Das Endprod. ist vor Feuchtigkeit 
zu sehiitzen. Zum Gebrauch wird es gegebenenfalls mit dest. W. oder mit A. yerd. 
(A. P. 1896171 yom 20/2. 1932, ausg. 7/2. 1933.) D r e w s .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul-Dresden (Erfinder: Erich 
Haack, Radebeul-OberlóCnitz), Darstellung von Pyridindbkómmlingen, dad. gek., daB

man auf am N substituierte
i i 2-Pyridone primare Aminę bei

:0  +  H ,N .R ' —-V L  J=N -R ' -f H2OJ Gg^v. yon P-Halogeniden ein-
wirken laBt. — Hierbei ent- 
stehen Amidine gemaB nebenst. 

Formel. Man versetzt z. B. N-Methyl-2-pyridon (I) mit PC13 u. yermiseht yorsichtig 
mit p-Phenetidin (II). Nach 2 Stdn. Env;irmen auf 160° kiihlt man u. yersetzt unter
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guter Kiihlung mit W. Naeh Alkalizusatz iltherfc man aus u. dest. mit W.-Dampf, 
wobei ein Prod. yom F. 88—89° (aus Bzl. mit PAe. gefallt) erhalten wird. — Setzt 
man ebenso mit Anilin  um, so wird ein 01 vom Kp.0>02 1 30°, F. 69—70°, erhalten. —  
Weiter entstohen aus I  u. /?-Naphlhylamin ein Prod. yom Kp.0j026 200°, F. 140— 142°, — 
aus I  u. 2-Aminopyridin ein Prod. yom Kp.,2 190—192°, —  aus I  u. Isoamylamin ein 
Prod. yom Ivp.I2 122— 125°, —  aus N-Bułyl-2-pyridon u. I I  ein Prod. yom Kp.0j025 1 60°.
—  Die Verbb. sind Zwischenprodd. fiir Heilmittel. (D. R. P. 567 751 KI. 12p vom 
18/12. 1931, ausg. 9/1. 1933.) A l t p e t e r .

Boots Pure Drug Co. Ltd., Nottingham, England, Herslellung von O-Alkyl-, 
Ozyalkyl- oder Alkylaminoalkylathern des Harmols oder Harmalols. Hierzu vgl. E. P. 
359180; C. 1932. I. 550. Nachzutragen ist folgendes: Aus Harmol erhiilt man folgende 
Verbb.: Alhyl-, F. 193°, Hydroehlorid F. 313°, —  Isoamyl-, F. 236—237°, F. des 
Hydrochlorids (1II20) 160— 162° u. 206— 208° wasserfrei, — n-Hexyl- F. 143— 144°, 
F. des Hydrochlorids 212—213°, — n-Oclyl- F. 98— 100°, F. des Hydrochlorids 217—218°, 
sek.-Octyl-, F. des Hydrochlorids 200° (2V2H20) u. 256° (wasserfrei), — n-Decyl- F. 105 
bis 107“, F. des Hydrochlorids 208°, — Isodecyl- F. 94—97°, F. des Hydrochlorids 89 
bis 90° (2H20) u. 211—212° (wasserfrei), —  Allyl- F. 166—167°, F. des Hydrochlorids 
233° (1H20) u. 221—222° (wasserfrei), — ■d-Diathylamino-n-oclyl-, N(C2H5)2'(CH2)S . . . ,  
F. 98—99°, F. des Hydrochlorids 97—100° (P/otLO) u. 88° (wasserfrei), — i-Diathyl- 
amino-n-nonyl- F. 92°, F. des Hydrochlorids 166— 167° (3H20) u. 168° (wasserfrei), — 
j<-Oxydecyl- F. 175°, F. des Hydrochlorids 176—178°, —  ij-Diathylamino-n-heptyl-, 
F. 109—111°, Dihydrochlorid F. 144—146° (3H»0) u. 138— 140° (wasserfrei), — y.-Di- 
dthylamino-n-decyl- F. 117— 118°, Dihydrochlorid F. 134° (1H20) u. 149—150° (wasser
frei), —  x-Didlhylamino-n-undzcyl-, F. 82—84°, Dihydrochlorid F. 94— 97° (1H20) u. 99 
bis 101° (wasserfrei), — y.-Dimethylamino-n-decyl-, N(CH3)2(CH2)10. . . ,  F. 191— 194°,
F. des Hydrochlorids 180— 182°, —  >t-Dibulylamino-n-decyl-, F. 58—60°, F. des Hydro
chlorids 98— 99° (P/oHoO), — y.-Pipcridyl-n-decyl-, F. 110°, F. des Hydrochlorids 116 
bis 118°. — Ebenso: Athylharmalol, F. 237—239°, F. des Hydrochlorids 263—264°, — 
Buiylharmalol, F. 173°, F. des Hydrochlorids 213,5°. (D. R. P. 568 675 KI. 12p yom 
4/1Ó. 1931, ausg. 27/1. 1933. E. Prior. 4/10. 1930.) A l t p e t e r .

Acetol Products Inc., Delaware, ubert. von: Adolpłi Zimmerli, New Brunswick, 
V. St. A., Geicinnung von Ergosterin (I) aus dem Mycel yon Aspergillus niger. Etwa 
S0°/0 Feuchtigkeit enthaltendes Mycel wird mit einer Lsg. von 10 g NaOH in 2000 g A.
3 Stdn. am W.-Bad erhitzt. Die M. wird noch h. filtriert u. der Riickstand noeh 3-mal 
mit A. h. extrahiert. Die Filtrate werden am W.-Bad eingedampft, die Riiekstande 
mit W. yerd. u. mit A. extrahiert. Aus dem ather. Extrakt gewinnt man das I, F. 163 
bis 164°. (A. P. 1893 317 yom 28/4. 1930, ausg. 3/1. 1933.) A l t p e t e r .

Ellis-Foster Co., iibert. yon: Harold O. Nolan, New Jersey, V. St. A., Herstellung 
ton klaren gelben Lebcrlranprdparaten. Man behandelt den Iłolitran mit H., in Ggw. 
eines Kalalysators, z. B. Pd, Pt, N i u. NiCu boi 80°, bis das Prod. nur teilweise hydriert 
ist, so daB sich kein wesentlicher Bestandteil von festen Glyceriden beim Abkiihlen 
ausscheidet u. der urspriingliche Vilamingeh. unyerandert bleibt. (A. P. 1 896185 
yom 4/8. 1927, ausg. 7/2. 1933.) S c h u tz .

I . Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Albert Fischer, 
Berlin-Dahlem), Geicinnung von Substanzen, die geeigneł sind, das Wachstum ton tierischen 
ZeUen anzuregen und zu erhalten. —  Hierzu vgl. Oe. P. 119196; C. 1931. I. 112. Nach- 
zutragen ist, daB ais Ausgangsstoff auch ein aus Rinderblulfibrin dureh Verdauen mit 
Pepsin gewonnenes Prod. yerwendet werden kann. (D. R. P. 569 973 KI. 30h yom 
19/3.1927, ausg. 1 0 /2 .1 9 3 3 .)___________________  A l t p e t e r .

Henry G. Greenish, A test book of pharmacognosy: crude drugs of yegetable and animal 
origin. 6th cd. London: Churchill 1933. (57S S.) 8°. 25s. net.

Zinc salts in ophtalmic therapeutics. Aubenas: A Chauyin 1933. (29 S.) 16°.

G. Analyse. Laboratorium.
Fritz Friedriclis, Gccichte und genormlc Mef3pipettcn. Zusammenstellung der 

Normenyorschriften der P. T. R ., des Bureau of Standards u. der D IN  D e n o g  54, 

sowie Aufstellung eines neuen Yorschlages, der den Anforderungen der Praxis besser 
entgegenkommt. (Glas u. Apparat 14. 33— 35. 5/3. 1933.) R o l l .

— , Flussigkcitspriifcr „Monoj)ol“ (D . R . G. INI.). Der App. besteht aus verschie-



1933 . I . G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 2843

denen eichfahig gearboiteten Spindoln, welche in eine Steckkeberpipetto gelegt werden. 
Die Fl. wird mittels Gummibalia in letztero hoehgezogen u. nach erfolgter Ablesung 
der D. wieder zuruckgedriiekt. (Apotb.-Ztg. 46. 1645. 1931.) S c h o n f e l d .

Lober, Rot- oder lllauquecksilber, eine Erleichterung beim Ablesen vcm Thermo- 
metem. Beschreibung (mit Abbildung) einer opt. Vorr., die die Hg-Saule des Thormo- 
meters rot oder blau gefarbt erseheinen laBt u. so die Ablesung wesentlieh erleichtern 
soli. (Pharmaz. Ztg. 78. 248. 4/3. 1933. Ilmenau, Lab. d. Thiiring. Glas-Instrumenten- 
Fabrik A l t , E b e r h a r d t  & J a g e r , A.-G.) ' D e g n e r .

Joh. Harden, E in neuer Pyrometertyp. Beschreibung des Totalstrahlungspyro- 
meters „Pyrradio“ von H a r t m a n n  & B r a u n , Frankfurt a. M., u. seiner Handhabung. 
(Tekn. Tidskr. 63. 87— 88. 18/3. 1933.) R. K. M u l l e r .

Wm. F. Roeser und H. T. Wensel, Bezugstabellen fiir Platin-Platin Rhodium- 
Thermodemante. Obwohl in der internationalen Temp.-Skala die Pt-PtRh-Thermo- 
elementc nur von 660—-1063° yorgeschrieben sind, benutzt man sie doch ober- u. unter- 
halb dieses Bereiehes, sie miissen also mit dem Pt-Widerstandsthermometer u. dem 
opt. Pyrometer yerglichen werden, was schlecht direkt zu machen ist. — Die EKK. 
von 20 Elementen mit 10% Rh werden bei den yorgeschriebenen Fixpunkten bestimmt, 
ebenso zwischen 0 u. 420° bei 4 mit dem Pt-Widerstandsthermometer gemessenen 
Fixpunkten; 8 Elemente werden zwischen 1063 u. 1450° direkt mit einem opt. 
Pyrometer yerglichen u. die EKK. beim F. von Pt (1773°) gemessen. Bis zum
F. von Au sind die Abweichungen von Adams’ Tabelle (1914 u. 1919) gering, 
bei den hóheren Tempp. werden die Werte standig kleiner ais bei Adams. Eine 
Reihe von Interpolationsformeln fiir yerschiedene Temp.-Gebietc wird gegeben 
{E =  [o +] b-t + c-t- + d-t3). 4 Elemente mit 13% Rh werden mit 10% Rh
durcligemessen. Die yon Day u . Sosman 1911 an das Gasthermometer an- 
gesclilossenen Elemente mit 10% Rh haben fast die gleiche Charakteristik wie dio 
neuen, nur sind dio Fixpunkte inzwischen etwas anders angenommen. Eicht man 
ein Thermoelement in der Nahe von 600 u. 1200° u. korrigiert danach, so kann man 
mitHilfe der Tabellen derYff. bis 1500° auf ±3° genau messcn. (Bur. Standards J. Res.
10. 275—87. Febr. 1933. Washington). W. A. R o t h .

N. Taketomi und S. Sakata, Untersuchungen uber das Trocknungsmittel mit 
Aluminiumsulfat ais Hauptbestandteil. Durch Erhitzen getrocknetes A12(S04)3 ist sehr 
hygroskop., es kann gekornt in Mischung mit wenig Starkę oder Kaolin ais Trocknungs- 
Inittel verwendet u. nach Sattigung mit W. durch Erhitzen regeneriert werden. (J. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 18 B . Jan. 1933. Tokyo, Univ.) R . K. M u l l e r .

J. A. Radley, Dampfdestillierapparat. App. zur sclmellen Dest. geringer Mengen 
organ. Praparate. Das Dest.-GefaB steckt in einem 2 1-Kolben, der zu %  niit W. be- 
schickt ist u. einen seitlichen Ansatz mit einem Hg-VerschluB besitzt. In Hohe des 
Ansatzes fiihrt im Dest.-GefaB ein Rohr bis nahe zum Boden der Dest.-Fl. Abb. im 
Original. Vorziige der Anordnung: rasehe Ausfiihrung der Dest., Raumersparnis u. 
groBere Bruchsieherheit infolge gleichmaBiger Erwarinung des Kolbens u. des Dcst.- 
GefaBes. Verwendung: Sulfitbest. in Nahrungsmitteln u. a. (Analyst 58. 153. Marz
1933. Slough, Buckinghamshire.) E c k s t e in .

T. P. Sager, Ein esterifizierles Harz ais Sclimiermiltel fur Sperrhdhne. Gegen- 
iiber dem von B r u u n  u . Sc h ic k t a n z  (C. 1932. I. 1929) yorgeschlagenen Diathyl- 
phthalat- u. Triiithylphthalatharz ais Schmiermittel fur Sperrhahne in derErdolindustrie, 
das sich aber in Aromaten lost, fand Vf., daB das Veresterungsprod. eines Polyglykols 
mit einer dreiwertigen Saure, wobei die Verestei-ung nur bis zur losl. Form gefuhrt 
■wurde, ein in aliphat. u. aromat. KW-stoffen unl. Schmiermittel von geeigneter Vis- 
cositat darstellt. 1 Mol. Citronensaure u. 1,5 Mol. Tetraathylphenylglykol werden 
90 Min. auf 180— 185° erhitzt. Nach Abkiihlung erhalt man ein klares, elfenbeinfarbenes 
diekfl. Harz, das sich in H20, A. u. Aceton lost, in Petrolather u. Toluol aber unl. ist. 
Dieses Schmiermittel ist sehr stabil, chem. inert u. kann unbeschriinkte Zeit okno 
Eigg.-Veranderuns aufgehoben werden. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 4. 388. 
15/10. 1932.) 0 0  K. O. M u l l e r .

R. Holcomb, E in Universaldilatometer. Es wird ein leicht u. billig herzustellender 
App. beschrieben, der es ermóglicht, Volumanderungen beiNeutralisationserscheinungen, 
Mischungen yon 2 Fil. usw. mit groBer Exaktheit zu bestimmen. Besonders yon Wert 
ist dio Mógliehkeit, "V*olumexpansion u. -kontraktion fiir eine Reihe yerschiedener Konzz. 
zweier Fil. wahrend ein u. desselben Vers. zu erhalten, indem nach u. nach bestimmte 
Yoll. des einen zu einem bestimmten Vol. des anderen Stoffes gefiigt werden kónnen u.
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sofort die Volumanderung an dem Steigen oder Fallen eines Hg-Fadens einer an- 
gesehmolzenen Capillare abgelesen werden kann. (Science, New York, 77- 261— 63. 
10/3. 1933.) E r n a  H o f f m a n n .

Earle R. Caley, TJhrgldser fur die Elektroanalyse. Die Ulirglaser erhalten einen 
Schlitz vom Rand bis zur Mitte zwecks bequemer Handhabung wahrend der Elcktrolyse. 
(Ind. Engng.Chem., Analyt. Edit. 4. 223— 24.1932. Princeton, N. J., Univ.) Eckste in .

C. Muller, H. Theissing und W. Esmarch, Uber einen induktiv geheizien Holil- 
raumslrahler geringen Energiebedarfs fur liohe Temperaluren. Nach einem tJberblick 
iiber den gegenwartigen Stand des Lichteinlieitenproblems u. die Besonderheiten der 
Yorschlagc von WAIDNER-BuRGESS u . WARBURG-MULLER wird ein fiir Lichteinheits- 
zwecke, F.-Bestst. u. spektroskop. Arbeiten entwickelter feinregulierbarer Holilraum- 
strahler beschrieben, bei dem ein kleiner W-Hohlkorper durch 10000-periodigen 
Wechselstrom von etwa lOkW induktiv auf 3000° absol. in einer Stickstoffatmosphare 
erhitzt werden kann. (Z. techn. Physik 14. 107— 10. 1933. Berlin-Charlottenburg, 
Physikal.-Techn. Reiclisanst. u. S iem ens  & H a ls k e  A.-G.) S k a l ik s .

C. Frick, Zur Colorimetrie. Es wird eine Fehlerquelle behandelt, die bei colorimetr. 
Mesśungen durch die mehr oder weniger gute Anpassungsfahigkeit des Auges des 
Beobachters verursacht wird. Durch Verss. mit verschieden gefarbten Fil. u. ver- 
schiedenen Beleuchtungsarten wird nachgewiesen, daB dieser Fehler bei Verwendung 
griiner Fil. u. einer Projektionseinrichtung, die gleichzeitiges Ablesen mit beiden Augen 
gestattet, am weitesten berabgedriickt werden kann. (Chem. Fabrik 5- 481—84. 14/12.
1932. Claustlial-Zellerfeld.) ' Sk a l ik s .

— , Apparat fiir Fluorescenzmikroskopie. Die Hanauer Analysenlampe ist fiir 
mkr. Unterss. zu lichtschwaeh. Daher ist von der Fa. REICHERT, Wien I I I ,  in Zu- 
sammenarbeit mit H a i t i n g e r  eine Lichtquelle gebaut worden, die im wirksamen 
Bereich zwischen 3000 u. 4000 A eine fast kontinuierliche Bandę von Linien enthiilt. 
(Die Analysenlampe bat liier nur wenige Linien.) Bei der neuen Lampe wird zwischen 
Spezialelektroden aus Fe ein Liehtbogen erzeugt, durch Reflektor u. opt. System 
wird ein paralleles Strahlenbiindel erhalten, aus dem siehtbares Licht durch geeignete 
Filter entfernt wird. Jedes Mikroskop ist nach geringfugiger Abanderung fiir Unterss. 
mit dieser Lampe verwendbar. — Schwache mkr. Fluorescenzeffekte konnen mit einer 
Expositionszeit von 0,5— 2 Min. photographiert werden; Dreifarbenaufnahmen benótigen 
Expositionszeiten von 15—30 Min. (J. sci. Instruments 10. 86—88. Marz 1933.) S k a l .

Arata Iwamura, Quantitative Spektralanalyse. Teil I I I  und IV. — II I . Quanti-
taiive Emissionsspektralcmalyse von Cadmium in Zinkoxyd. Die Cd-haltigen ZnO- 
Elektroden werden in genau derselben Weise hergestellt wie die Elektroden fiir die Best. 
von Pb in ZnO (I u. I I  vgl. C. 1931. I I .  276); auch Arbeitsyerf. u. App. sind ebenso. 
Die Empfindliehkeit der Methode wird zu 1,5 • 10-4 %  bestimmt. Anwesenheit geringer 
Mengen von Fe, Cu, Ni, As, Sn, Bi, die Linien in der Naelibarsckaft der Cd-Linie 
2288 A geben, hat keinen EinfluB auf die Zuverliissigkeit der Analysen. — IV. Quanti- 
łałive Emissionsspektralanalyse von Cu in Pb. Zur Best. geringer Cu-Mengen in organ. 
Verbb. wird das Cu der betreffenden Verb. direkt in eine Legierung mit Pb libergefuhrt. 
Ais Beispiel ist die Best. in Cu-Benzoinoxim, CMH10O2NCu, angegeben. 10 g reines 
Pb werden in einem Porzellantiegel in Ggw. eines Red.-Mittels (Rohrzucker) gesehm. 
u. 4,5 mg Cu-Benzoinoxim zugefiigt; nach der Zers. der Verb. wird die M. gut durch- 
misclit. Dann wird nochmals 10 g Pb zugefiigt u. mit einem Porzellanstab gut um- 
geriihrt. Die gebildete Legierung wird schnell ausgegossen, gehammert u. in Stiicko 
geschnitten (3 X 1 X 20 mm), die ais Elektroden dienen. —  An Stelle von Pb konnen 
auch andere Metalle Verwendung finden (Cd, Zn). —  Die spektrograpli. Best. des Cu 
mit diesen Elektroden ist auf 3,5-10-4 °/o genau. In dem verwendeten reinen Pb wurde 
9,1-10-4 %  Cu gefunden. Die Spektrogrannne sind gut reproduzierbar. (Mem. Coli. 
Sci., ICyoto Imp. Univ. Ser. A. 14. 327—35.) S k a l ik s .

Arata Iwamura, Quantitalive Spektralanalyse. V. Teil. Bestimmung des Rubi- 
diutnclilorids in einem kunstlichen CarnaUił. (IV. vgl. vorst. Ref.) Probeelektroden 
aus kiinstlichem Carnallit u. bekannter Menge von RbCl ̂  urden nach der in I. (1. e.) be- 
schriebenen Methode hergestellt. Aus der Schwarzungs-Konzentrationskurve fiir die 
Rb-Linie 4201,8 A wurde die Empfindliehkeit zu 1,2-10_2%  bestimmt. Die Methode 
wurde benutzt zum Nachweis von RbCl in einigen in Japan vorkommenden Salzen. 
(Mem. Coli. Sci., Kyoto Imp. Uniy. Ser. A. 15. 355— 58. Nov. 1932. Kyoto, Imp. 
Univ.) B o r is  R o s e n .



1933 . I .  Gr. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 2845

Arata Iwamura, Quantilative Spektralanalyse. VI. Teil. Versuch zur Bestim
mung des Goldgehalles in nąturliclien Erzen. (V. vgl. vorst. Ref.) Die Versuchselektroden 
wurden liergestellt aus 25 g Kolile, 6 ccm 6-n. HO , 5 g Zn02 oder Zuekersirup u. variabler 
Menge von AuCl-Lg. Aus der Intensitats-Sch.wiirzungskurve fiir die Au-Linie 2428 
wurde die Empfindlichkeit zu 4-10“4%  bestimmt. Bei Verss. an. goldhaltigen Erzen 
wurden diese statt Kolile in dieElektroden eingefukrt. Wichtig ist, jede Verunreinigimg 
zu vermeiden, die eine Ideinere Ionisierungsspannung ais Au (9,2 V.) besitzt. (Mem. 
Coli. Sci., Kyoto Imp. Univ. Ser. A. 15. 359—63. N ot . 1932. Kyoto, Imp. 
U niv .) B o r is  R o s e n .

Arata Iwamura, Quantitative Spektralanalyse. V II. Teil. Bestimmung des Kon- 
zenłrationsverhdllnisses von Gold und Silber, die in  einer Probe enthalten sind. (VI. vgl. 
vorst. Ref.) Die Versuchselektroden wurde aus Kohle, AuCl, AgN03 u. Zuekersirup 
liergestellt. Verglicłien wurde die Intensitat der Au-Linien 2676 u. 2428 mit der Intensi- 
tat der Ag-Linien 3383, 3281. Mit Hilfe von entsprechend aufgenommenen Eicłikurven 
wurde daraus das Verhaltnis Au/Ag festgestellt. (Mem. Coli. Sci., Kyoto Imp. Univ. 
Ser. A. 15. 365—70. Nov. 1932. Kyoto, Imp. Univ.) B o r is  R o s e n .

Arata Iwamura, Quantitative Spektralanalyse. V III. Teil. Bestimmung jedes der 
Salze in  einer Mischung ziceier Salze mit demselben Anion oder in einer Mischung zweier 
Oxyde von verschiedenen Elementen, die in  einer Probe entlialten sind, mitlels der spektro- 
graphischen Bestimmung des Konzentrationsverhdllnisses der beiden inFrage kommenden 
Elemente. (VII. vgl. vorst. Ref.) (Mem. Coli. Sci., Kyoto Imp. Univ. Ser. A. 15. 371 
bis 372. Nov. 1932. Kyoto, Imp. Univ.) B o r is  R o s e n .

A. H. Pettinger, Neue Methoden der Standardisierung von Sauren und Alkalien. 
Vereinfachte Methoden fur das F a b r i l c  l a b o r a t o r i u m :  30 ccm konz. H2S04 
in 1 1 W. oder 120 ccm konz. HC1 geben 1,0-n. Lsgg., ebenso 40 g NaOH im Liter. Zum 
Einstellen der sauren Normallsgg. nimmt man Na2C03 oder neuerdings auch Diphenyl- 
guanidin. Gute Resultate gibt auch die Zugabe der Siiure zu einer Mischung von K J  
u. K  J 0 3 u. Titration des ausgescliiedenen J  mit Thiosulfat. Am besten ist die Einstellung 
der Sauren mit Borax. Bei Alkalien nimmt man fiir die Best. gewóhnlicher Sauren 
Methylorange ais Indicator, fiir organ. Sauren, z. B. freie Fettsauren, Plienolphthalein. 
Fiir solehe Zwecke stellt man vorteilhaft mit organ. Sauren ein, z. B. 63 g Oxalsaure/l,
59 g Zuckersaure/1 u. 122 g Benzoesaure/1, die beiden letzteren in A. gel. Fiir Methyl
orange oder Metliylrot kann man zum Einstellen eino Lsg. von 389,2 g K H (J03)2 im 
Liter nehmen oder, naeh B r u h n s , die Sodalsg. in die n-Oxalsaure bis fast zum End- 
punkt einlaufen lassen, mit CaCl2 versetzen u. die ausgeschiedene HC1 mit Methyl
orange oder besser mit Methylrot bis zum scharfen Umschlag titrieren. (Text. Colorist
55. 93— 94. Febr. 1933.) F r ie d e m a n n .

Elemente und anorganische Verbindungen.

M. Tokuoka, Polarographische Untersuchungen mit der Quecksilberlropfkalhode. 
Teil XXV II. Die Eleklroreduktion und die Bestimmung von Nitraten und Nitriten. 
(XXVI. vgl. S lendyk , C. 1932- II . 3920.) Naeh den Beobachtungen von Heyrovsky 
u. N e jed ly  (C. 1931. I- 2758) u. von RużiĆka (Dissertation Prag 1932) erscheint 
eine gleichzeitige Best. von N02' u. N03' moglich. Zunaehst untersucht Vf. den EinfluB 
verschiedener Kationen auf die Red. von N03' ; es ergibt sich, daB in 0,01— 0,1-n. LaCl3- 
oder MgCl2-Lsgg. die ,,Welle“ der Red. vonN03' auf dem Polarogramm am deutlichsten 
hervortritt. Wenn die Lsg. von H2 durehspiilt wird, dann ist bei Ggw. eines Uber- 
schusses des hoherwertigen Kations" die Hohe der Welle proportional dem N03'-Geh. 
Das Kathodenpotential, bei dem diese Welle erscheint, liegt in den LaCl3-Lsgg. bei 
— 1,2 V., in den MgCU-Lsgg. bei — 1,8 bis — 1,9 V. Die Red. des NO?'-Ions erfordert 
etwa 8 Faraday/Grammion. —  Das N02'-Ion wird bei Ggw. hoherwertiger lonen eben- 
falls reduziert; in 0,1-n. LaCl3-Lsg., die von H2 durchspult wird, ist die Hohe der Red.- 
Welle proportional der NO„'-Menge. — Die gleichzeitige Best. von NO,' u. N03' gelingt 
zunaehst nieht, da die beiden Reduktionswellen zusammenfallen; die Gesamthohe 
der Welle ist der Menge N02' + N03' proportional. In  einer sauren Lsg. kami aber 
NO quantitativ bestimmt werden (vgl. Heyroysky u .  N e jed ly , 1. e.). In einer 
Lsg. yon N 02' u .  N 03' in 0,1-n. HC1 kann also die N02'-Menge dureh die Hohe der 
Reduktionswelle von NO zu NH3 bestimmt werden, danach wird H2 mehrere Stunden 
durehgeleitet, bis alles NO ausgetrieben ist; nun wird neutralisiert u. naeh Zugabe von 
LaCl3-Lsg. wird die N 03'-Menge bestimmt. Die Best. kleiner Mengen N03' neben NO,' 
ist nieht"sicher, die Best. von N02'-Spuren neben grofien N03'-Mengen ist dagegen
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leicht. —  Die Erklarung der Elektrored. von N03' u. NO,' muB dayon ausgehen, da fi 
dieso nur bei Ggw. von koherwertigen Kationen erfolgt. Dio Kationen werden an der 
Kathodengrenzflache adsorbiert, dio kokerwertigen Kationen viel starker ais die ein- 
wertigen. Die Anionen werden nun durek dio kokerwertigen Kationen viel tiefer in 
das elektr. Eeld nako der Katkode gezogen ais durek einwertige Kationen. Das starko 
elektr. Feld bewirkt eine Aufspaltung des N03'- u. des NO,'-Ions in N+5 bzw. N+3 u. 
in O". Die N+-Ionen erkalten von der Katkode die erforderlicke Zakl von Elektronen, 
wiikrend sieli die 0"-Ionen mit H20 zu OH'-Ionen vereinigen. Diese Ansiekt wird 
dadurck gestiitzt, daB S04"-Ionen das Auftreten der Reduktionswelle der N03'-Ionen 
yerhindern. Die S04"-Ionen verdrangen die N03'-Ionen aus der Nahe der Katkode, 
da die zweiwertigen Ionen durch die kokerwertigen Ionen starker adsorbiert werden 
ais die einwertigen Ionen. (Coli. Trav. chim. Tckścoslovaquie 4. 444—55. Sept./Okt.
1932. Prag, Karls Univ. Pkysiko-ckem. Inst.) L o r e n z .

Ed. Arnold, Die Prufung von Gegenstanden mit metallisclier Oberfldche. In  Fort-
fukrung der Verss. von G lazunov (C. 1932. I. 1398. 3205) gibt Vf. Vorschriften fiir 
die elektrograpk. Unters. von Metallen u. Legierungen: Au gibt auf einem mit 1% 
Benzidin in 10°/oig. NaCl-Lsg. getrankten Stuek Eiltrierpapier sofort einen dunkel- 
blauen Fleck, Cu erst nack Zugabe von l% ig . KCN-Lsg. Dio anderen Metalle lassen 
sich zu einer Gruppe fiir sich zusammenfassen. Sie sind an folgenden Farben zu er- 
kennen (a auf Na2S-Papier —  l°/0ig. Lsg. —  sofort entstehende Farbę, c auf Na2S- 
Papier nach Zusatz von b; d auf Benzidinpapier sofort entstehende Farbę, /  auf Ben- 
zidinpapier nach Zusatz von e): Sb a sckwack gelb, d schwach blau, e Na2S, /  schwach 
gelb; Sn a braun, d grau, e Na2S,/braun; Al b Ałizarin, cldrsclirot, e Alizarin + NH3, 
/  kirschrot; Cr a schmutziggelb, Benzidin — -> ct dunkelblau, b2 Diphenylcarbazid +
H 2S04 — ->- c2 yiolett, d gelb mit dunkelblauem Rand, ex W. — >- f 1 dunkelblau, e2 D i
phenylcarbazid + H2S04— >-/2 violett; Cd a hellgelb, b Diphenylcarbazid-f NH3, 
c yiolett, d grau, ej Na2S — y fi hellgelb, e2 Diphenylcarbazid + NH3— yf„  yiolett; 
Co a dunkelgrau, b aceton. KSCN-Lsg., c heli griinblau, d schmutziggelb mit rosa 
Rand, e1 W. — Rand blau, e2 Na2Ś — y f2 schwarz, e3 aceton. KSCN-Lsg. — y f3 
heli griinblau; N i a dunkelgriin, b Dimethylglyoxim + NH3, c rot, d graublau oder blau, 
e1 Na2S — y fx schwarz, e2 Dimethylglyoxim + NH3— y f„  rot; Pb a braungrau, 
b K,Cr207 + HC1, c gelb, d grau, e1 Na2S —->-/i braun, e2 K J  — y f„  gelb; Ag a braun
grau, b H2Cr04, c rotbraun, d satt dunkelblau, e Na2S, /  braungrau; Zn b K3Fe(CN)6 + 
Diathylanilin, c braunorange, d schwach hellgrau, e K3Fe(CN)6 + Diathylanilin, /  braun- 
orange; Fe a schwarz, b verd. HN03 + K 3Fe(CN)6, c blau, d hellbraun, Na2S — y 
schwarz, e2 yerd. HN03 + K 3Fe(CN)» — yf„  blau. (Chem. Listy Yedu Prumysl 27. 
73—78. 25)2. 1933.) " " R. K. M u lle r .

William M. Thomton jr. und Joseph F. Sadusk jr., Chrom-(2)-sulfat ais Eeduk- 
tionsmittel bei der mafianalytischen Eisenbeslimmung. Vorsckrift zur Herst. u. Auf- 
bewahrung einer reinen, hóohstens 0,18-n. CrS04-Lsg. durch Red. yon K,Cr207 mit 
Zn im JoNES-Reduktor. Der Titer bleibt unter geeigneten Bedingungen 2 Monate 
konstant. Die Fe-Titration wird potentiometr. bei Zimmertemp. in C02-Atmosphare in 
Ggw. einer geringen Menge KCNS ausgefiihrt. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 4. 
240— 43. 1932. Baltimore, Md., J o h n  H o p k in s  Univ.) E c k s t e in .

C. Mayr, Bestimmung und Trennung des Zinlcs von den Metallen der Schicefel- 
ammoniumgruppe ais Sulfid unter Anwendung des Chloressigsdureacetatpuffers. Die 
Abscheidung des Zn ais ZnS unter Anwendung eines Chloressigsaureacetatpuffers 
erfolgt ąuantitatiy bei einem pH-Wert von 2,6. Der Nd. ist kornig u. kann leicht in 
einem Porzellanfiltertiegel filtriert werden. In  dieser Form laBt sich Zn ąuantitatiy yon 
Mn, Ni, Co, Fe, Al, Cr u. U trennen. Analysenbeispiele an einem unreinen Mcssing, 
Rinmanns Grim u. einer abgerosteten Zn-Blende. (Z. analyt. Chem. 92. 166— 74. Marz
1933. Wien, Univ.) E c k s t e in .

Bishambar Lal Vaish und Mata Prasad, Maflanalytische Bestimmung mn
K 2Cr„07 und KM nOy in Gemischen ihrer Losungen. Das Mn wird in sodaalkal. Lsg. 
durch HoO, ais Mn(OH)4 abgeschieden, abfiltriert u. das Cr in dem vom iiberschussigen 
H20 2 befreiten Filtrat mit Fe(NH4)2(S04)2 u. K 3Fe(CN)G ais Indicator titriert. Das 
Mischungsyerhaltnis K2Cr207: KMn04 kann dabei zwisehen 5:1 u. 1:5 schwanken. 
(Analyst 58. 148— 19. Marz 1933. Bombay, Royal Institute of Science.) E c k s t e in .

A. Travers und Lu, MaPanalytische Bestimmung des Bleies. Zur Umgehung der 
Sckwierigkeiten bei der Best. des Pb ais PbS04 in Ggw. yon Bi oder Ba wird folgendes 
Yerf. yorgeschlagen: Die neutrale Pb-Salzlsg. wird l/i Stde. mit KOCl-Lsg. im Uber-
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solmB gekoclit. Hierbei scheidet sich quantitativ Pb02 ab, das dami jodometr. bestimmt 
werden kann. Der Nd. wird mit w. W. gewaschen, l°/0 KC1 zugesetzt, in einen 250-ccm- 
MeBkolben iibergefiihrt, der die erforderliche Menge KC1 u. K J  enthiilt, u. bis zur Markę 
aufgefiillt. Nach Absitzen des evtl. Nd. von PbJ2 wird ein aliąuoter Teil der iiber- 
stchenden klaren Lsg. titriert. Bei der Analyse von Pb—Bi-Legierungen wird Bi zuerst 
mit iiberschiissiger 2-n. Na-Formiatlsg. gefallt (u. ais BiOJ bestimmt), filtriert, das 
Filtrat cingedampft u. nach Zerstorung der Ameisensaure durch tropfenweise Zugabe 
von konz. HN03 wie oben yerfahren. Cd stort nicht. Boi Ggw. yon Ba wird Pb zunaclist 
mit H2S unter Druck aus schwach saurer Lsg. abgeschieden (2 Stdn. erhitzen auf dem 
W.-Bad nach H,S-Sattigung), sodann der ausgewaschene Nd. von PbS in PbS04 iiber- 
gefiihrt u. wie iiblich bestimmt. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 196. 548— 49. 20/2.
1933.) R. K. M u l l e r .

D. W. Kent-Jones und C. W. Herd, Die Bestimmung des Blcis in sauren Calcium- 
phospliaten. 2 g der Probe werden in 10 ccm h. HC1 gelost, die Lsg. abgekuhlt, mit 
40 ccm Ammoncitratlsg. u. 15 ccm NH3, darauf mit 1 ccm 10°/oig. KCN-Lsg. vorsetzt 
u. das Pb nach der Diphenylthiocarbazonmethode (A l l p o r t  u. Sk r im s h ir e , C. 1932.
II .  2536) extrahiert u. weiter behandelt. Empfindlichkeit 1: 5000. (Analyst 58. 152 
bis 153. Marz 1933. Dover, Ch a r l t o n  G r e e n  Lab.) E c k s t e in .

Organische Substanzen.

J. J. Thompson und U. O. Oakdale, Bemerkungen iiber die Thompson-Oakdale- 
metliode zur Bestimmung von Halogen in  organisclien Verbindungen. Die C. 1930. I. 
3085 bcschriebene Methode ist in zahlreiehen Fałlen mit ausgezeichneten Resultatcn an- 
gewendet worden. Es sind aber einige Fehlerąuellen zu beachton. Die alkal. Halo- 
genidlsgg. enthalten Sulfit, das die Ndd. verunreinigen kann, u. deshalb mit H202 zu 
Sulfat oxydiert wird. Besonders bei der Best. von J  muB man zum vollstandigen tlber- 
treiben des Halogens kurze Zeit so stark erhitzen, daB ein gleichmiiBiger Dampfstrom 
den App. durchstreicht. Das K-Persulfat muB auf KC104 gepriift werden, mit dem 
zahlrciche kaufliche Praparate yerunreinigt sind. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1292. Marz
1933. Ann Arbor [Mich.], Univ.) O s t e r t a g .

Warren A. Cook und Joseph B. Ficklen, Bestimmung von Benzol in  Losungs- 
mittelgemischen. Yff. bcschreiben eine Methode, um geringste Spuren gesundheits- 
schadliches Bzl. in den Dampfen anderer Losungsm.-Gemischen zu bestimmen. Krit. 
Betrachtung iiber die bisher yerwendeten Methoden der Bromierung, Nitrierung mit 
konz. I I2S04 u. rauch. HN03 u. Obersalpetersaure, dic fur Schnellbest. auf Olfeldem 
ungeeignet erseheinen. Vff. fanden nim, daB eine rotbraune Farbę auftritt u. ein feiner 
Nd. sich bildet (Phenolc, Brenzcatechin, Hydrochinon), wenn zu 5 ccm 0,5%ig. FeS04 
u. 2 ccm l°/0ig. H ,02 0,01 ccm Bzl. zugefiigt wird. Selbst Mengen von 0,005 ccm ver- 
ursachen noch eine Braunfarbung. Die meisten anderen Lósungsmm. geben mit FeS04 u. 
H20, keine Rk. u. ycrhindern nicht die Rk. bei Anwesenheit von Bzl. Je wasserlóslicher 
die Lósungsmm. sind, um so geringere Mengen Bzl. lassen sich nachweisen. Beschrei- 
bung der Apparatur u. Arbeitsweise im Original. Eine quantitative colorimetr. Best. 
kann der ąualitatiyen Best. angeschlossen werden. 10%o inToluol, Xylol, Methanol, 
CoHjOIT, Isopropylalkohol, n-Butylalkohol, Isobutylalkohol, n-Amylalkohol, Athyl- 
acetat, Athylpropionat, Athylenclilorid, Tetrachlorkohlenstoff, Bzn. usw. gibt noch 
scharfe Rk. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 4. 406—08. 15/10. 1932.) K. O. Mu.

Herbert Henstock, Die Identifizierung ton Allcoholen in terdiinnłer wdsseriger 
Losung. Die SCHOTTEN-BAUMANNsche Rk. ist mit einigen Anderungen dazu geeignet. 
2ll 2°loiS- wss. A. gibt mit p-02N ■ C„H4 • COC1 bei 15° keinen Ester, wohl aber bei tieferen 
Tempp. (ygl. auch M e n a l d a J C. 1930. II . 3531). Die Ausbeute laBt sich durch Zusatz 
geeigneter Salze, wie Na-Acetat, weiter erhohen. In  verd. wss. Lsg. yorliegende Alkohole 
werden identifiziert, indem man die Lsg. nach Zusatz von KOH u. Na-Acetat auf — 15° 
abkiihlt u. mit p-Ó„N-C6H4 • COC1 schuttelt. Auf diese Weise lassen sich Methanol, 
Butylalkohol u. Isobutylalkohol aus 0,25°/Oig., Propyl- u. n-Amylalkohol in 0,5°/oig., A. 
aus l% ig., Isopropylalkohol aus l,5%ig. Lsgg. ais p-Nitrobenzoate abscheiden. Fur 
jeden Alkohol gibt es eine optimale Konz. an KOH u. Na-Acetat. (J. chem. Soc. London
1933. 216. Febr. Exeter, Univ. College.) O st e r t a g .

Al. Ionesco-Matiu und Const. Popesco, Beitrage zur qualitativen und ąuanti- 
taliten Bestimmung ton Metliylalkohol in Gegenwart ton Athylalkohol. Qualitativ kann 
Methylalkohol neben A. noch in l%ig- Verdiinnung nachgewiesen werden. Fiir toxi- 
kolog. Unterss. ist eine Reinigung des Destillats durch wiederholtes Destillieren in
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saurer u. alkal. Lsg. unerlaBlich (NlCLOUX). Zur qualitativen Best. neben A. kónnen 
die reduzierenden Eigg. der Oxydationsprodd. von Methylalkohol (Formaldehyd, 
Ameisensiiure) Venvendung finden. Bas. Hg-Salzo werden von diesen in unterschied- 
licher u. gut unterscheidbarór Weise gefarbt. Die Umsetzung von Methyl- u. Athylborat 
mit Hg-Salzen bzw. von Methyl- u. Athyljodid mit diesen erlauben keine Identifikation 
von Methylalkohol neben A. Die quantitative Best. von kleinen Mengen Methylalkohol 
neben A. oder allein ist sehr sehwierig u. kann nur annaherungsweise durchgefuhrt 
werden durch colorimetr. Best. der Osydationsprodd. —  Es ist von Wiehtigkeit, daB 
Getranke u. Spirituosen normalerweise geringere oder grófiere Mengen von Methyl
alkohol neben A. aufweisen, was bei Unterss. in Rechnung zu setzen ist. (Ann. sci. 
Univ. Jassy 17. 205— 15. Jan. 1933. Jassy, Laboratoire de Chimie pharmaceutiąue 
de l’Universitó.) ' E r n a  H o f f m a n n .

R. Rigamonti, Ober die grammelrisclie Bestimmung der Ameisensiiure in Oegen- 
wart von hoheren Fettsduren. Die Methcde von L ie b e n  (Mh. Chem. 14 [1893]. 746), 
J o n e s  (Amer. chem. Journ. 17 [1895]. 540) zur Best. von Ameisensaure u. YonFormiaten 
durch Oxydation mit KMn04 in alkal. Lsg. kann nicht angewandt werden, wenn andere 
oxydable Substanzen zugegen sind. In  diesem Fali kann man sich des Red.-Vermógens 
der Ameisensaure gegen HgCL bedienen. Vf. vereinfacht die Methode von SCALA 

(Gazz. chim. ital. 20 [1890]. 394), indem er die bei dieser Rk. gebildete HC1 durch 
das Alkalisalz einer schwachen Saurc neutralisiert. Eine ca. 0,l°/oig. Ameisensdure- 
Lsg. wird mit Alkali neutralisiert u. HgC'l2 u. krystallin. Na-Acetat in moglichst wenig 
W. gel. zugesetzt. Das Gemisch wird, mit einem Uhrglas bedeckt, eine Stde. auf dem 
W.-Bad gehalten, dann filtriert, ausgewaschen u. getrocknet. Das Gewicht des gefun- 
denen HgCl mai 0,097726 ist das Gewicht der in der Lsg. vorhandenen Ameisensaure. 
Die Methode ist anwendbar bei Ggw. von hoheren Fettsauren, nicht aber, wenn andere 
reduzierende Substanzen, wie Aldehyde, oder Ozalsaure oder Malonsdure u. andere 
Substanzen, die mit HgCU in HC1 unl. komplexe Salze bilden, zugegen sind. (Ann. 
Chim. applicata 22. 744— 46. Nov. 1932. Mailand, Polytechnikum.) F i e d l e r .

M. Mugdan und J. Wimmer, Bestimmung der Essigsaure. Acetate lassen sich 
beim Erhitzen mit KOH u. CuO bei 200—240° zu Oxalaten nach der Gleichung: 

CH:>COOK + 6 CuO + KOH =  K 2C204 + 3 Cu20 + 2 H„0 
osydieren. Die Oxydation kann auch durch O, bei Ggw. geringer Mengen CuO durch- 
gefiihrt werden; dabei wird aber etwas Acetat in Carbonat ubergefuhrt. Zur Best. 
von Acetaten mittels CuO-KOH-Schmelze wird etwa 1 g Acetat mit 10 g KOH u. 
8 g CuO in einem Reagensglas auf 220— 240° erhitzt. Nach 15 Min. wird in W. gel., 
filtriert u. nach Ansauern mit KMn04-Lsg. titriert. Bei Ggw. von Ca wird die Lsg. 
der Schmelze vor der Filtration mit Na2C03 aufgckocht. Bei Ggw. von S03"  wird die 
Lsg. mit H20 2 in der Hitze behandelt. — Anorgan. Sauren u. HCOOH storen nicht. 
Bei Ggw. von hoheren Homologen der Essigsaure, Glykolsaure, Weinsaure, Phenol, 
Zucker u. anderen Verbb., die in der CuO-KOH-Schmelze ebenfalls Oxalatc bilden, 
wird die zu untersuchende Substanz mit Phosphorsiiuren destilliert u. das Destillat 
m it CuO-KOH geschmolzen. Propion- u. Buttersaure stóren auch diesen Nachweis. 
(Angew. Chem. 46. 117— 18. 18/2. 1933. Miinchen, Labor. des Consortiums f. elektro- 
chem. Ind.) L o r e n z .

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

G. Hoppe-Seyler und K. Lang, Ein a Methode zur Bestimmung der Bindegewebs- 
substanzen (Kóllagen) in Organen. (Vgl. C. 1917. I. 882.) Ca. 5 g Leberbrei werden in 
einem 100 ccm-Zentrifugenglas 24 Stdn. mit A., dann mit A. extrahiert, der Riickstand 
in 80 ccm Phosphatpuffer von ph 8 suspendiert, mit 1 g Trypsin etwa 3 Wochen bei 
37° bolassen, zentrifugiert, die iiberstehende FI. abgesaugt, der Ruckstand wiederholt 
mit W. abzentrifugiert, bis das Zentrifugat nahezu phosphatfrei ist, mit A. u. A. extra- 
hiert u. auf einem gewogenen Filter bei 105° zur Gewichtskonstanz getrocknet. (Hoppe- 
Seyle^s Z. physiol. Chem. 215- 193—95. 28/2. 1933. Kiel, Stadt. Kranken- 
anstalt.) Gu g g e n h e im .

Henry Tauber und Israel S. Kleiner, Eine Methode ju r die Bestimmung der 
Monosaccharide in Ocgenwart von Disaccliariden und ihre Anwendung fur die Blut- 
analyse. Yff. ersetzen in  der BARFOEDschen Lsg. die fluchtige Essigsaure durch Milch- 
saure. Die Abscheidung von Cu20 ist dann der Żuckermenge proportional. Die ąuanti- 
tative Best. erfolgt nach F o u n -Wu  mit Phosphormolybdansaure. Disaccharide geben 
auch bei liingerem Kochen keine positive Rk. —  Die neue Methode scheint auch sehr



geeignet fiir die Unters. von Saccharasen u. Glucosiden. So konnte die Spaltung des 
Phlorrliizins durcli Emulsin (vgl. B r id e l , C. 1931. I. 468) schon nach wenigen Stdn. 
durch den positiven Ausfall der Rk. nachgewiesen werden. — Zur Anwendung auf 
Blutproben muB ein neutrales, elektrolytarmes Filtrat Yorliegen.

V e r s u c h e. Kupferlsg.: 24 g Kupferacetat u. 25 ccm 85%ig- Milchsiiuro auf 
500 ccm. Molybdiinphosphorsaure nach B e n e d ic t  (C. 1931. II . 1606). —  2 ccm 
Zuckerlsg. (0,1—2,5 mg Glucose.) mit 2 ccm Kupferlsg. 8 Min. im W.-Bad erhitzen,
2 Min. kiiklen, 2 ccm Molybdansaure zufiigen, naeh 2 Min. auf 25 ccm auffiillen u! 
mit gleieh behandelten Standardlsgg. colorimetrieren. 2,5 mg Laetose, 2 mg Maltose 
oder 5 mg Saccharose kónnen, ohne zu stóron, gleichzeitig in der Lsg. sein, mehr ais
3 mg NaCl sind sehadlich. —  3 Tabellen mit Beleganalysen. — Genaue Yorschrift fiir 
den qualitativen Nachweis von Monosacchariden. (J. biol. Chemistry 99. 249—55.
1932. New York, Homdopath.-medizin. College u. Flowerhospital.) ” E r l b a o h .

L. Earle Amow, E in semipermanenter saurer Hiimatinstandard zur Hamoglobin-
bestimmung miltels Colorimeler. Herst. eines Hamatinstandards aus Handelshamin (zu 
etwa 43°/0 aus Hamin), ein Jahr haltbar. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 569. 1932. 
Minnesota, Univ., Lab. of Physiol. Chem.) P a n t k e .

Paul Godfrin, Bemerhung zur Untersucliung auf Spuren von Eiweifi im Harn. 
Vf. fiihrt aus, warum bei seinem Verf. zur Best. von Spuren EiweiB H 3P 0 4 zugesetzt 
wird, u. daB die von ZoTIER (C. 1932. I. 1275) gezogene SeliluBfolgerung, in dem Verf. 
des Vf. wiirden auch die Pseudoalbumine mitbestimmt, falsch ist. (Buli. Sci. pharmacol. 
39 (34). 235—36. 1932.) P a n tk e .

Herbert Harms, Das neue spanische Arzneibiich. Besprechung der neuen, 8. Aus- 
gabe des Span. Arzneibuches. (Apoth.-Ztg. 48. 77—-80. 107— 10. 140— 43. 171. 185— 88.
1933.) ' D e g n e r . 

Conrad Stich, Die Sterilisation in der neuen Britischen Pharmakopóe. Besprechung
der Sterilisationsverff., der Priifungen auf Sterilitat u. der Priifung auf Glasalkali in 
der B. P. 1932. (Apoth.-Ztg. 48. 184— 85.11/2.1933. Leipzig.) D e g n e r .

Carl Stainier und Leon Leclereg, Die Bestimmung der Jodide nach dem Nieder- 
landischen Arzneibuck. Das Verf. des N. A.-B. Y zur Best. von J  in K J  u. NaJ gibt zu 
niedrige Werte bis herab zu 92,15%. Diese Werte werden weiter erheblich beeinfluBt 
durch die Art des (yorgeschriebenen) Umsehuttelns wahrend des Titrierens. Beide 
Fehler, ais dereń Ursache die Fallung von J  erkannt wurde, lassen sich aussckalten, 
wenn man naeh Zusatz des Na-Phospliates u. vor Beginn der Titration entweder 2 g K J  
oder 60 ccm CS2 zusetzt. (J. Pharmae. Belgiąue 15. 73—79. 29/1. 1933. Liege, Inst. de 
Pharmacie Gilkinet.) DEGNER.

A. Weller, Uber den Nachweis von Arsen in Tarłarus slibiatus nach dem D. A.-B. 6.
Bei der Priifung des Brechweinsteins auf As mit der H3P03-Lsg. des D . A.-B. 6 gibt 
jede, auch die geringste, Verdiinnung AnlaB zu Irrtiimern infolge Sb-Ausscheidimg. 
Auch die Yerdiinnung des Rk.-Gemisches durch die yom D. A.-B. 6 yorgeschriebene 
Lsg. der Probe in HCl (25%) ist schon schadlich. Es wird daher empfolilen, 1 g der 
Probe in 2 ccm HCl (38%) oder 1 g in 6 ccm oder 0,5 g in 3 ccm der H3P03-Lsg. direkt 
zu lósen. (Apoth.-Ztg. 48. 233. 22/2. 1933. Darmstadt, Lab. der Drogen-Grofihandl. 
F r ie d r ic h  Sc i ia f e r .) D e g n e r .

G-. Frerichs, Dic Priifung der weinsauren Salze und der Weinsaure auf Arsen nach 
dem D. A.-B. 6. Die von W e l l e r  (ygl. vorst. Ref.) behauptete Schadlichkeit der 
Lsg. der Brechweinsteinprobe in HCl (25%) vor der Priifung auf As wird bestatigt. 
Der As-Nachweis bei Tartarus depuratus u. natronatus sollte dem bei Kalium tar- 
taricum im D. A.-B. 6 angeglichen werden. Auch der Br-W.-Zusatz ist uberfliissig, 
da hierdureh auszuschaltendes SOn"  schon bei der Priifung auf Sehwermetalle naeh- 
gewiesen wird u. positiver Ausfall dieser Rk. die As-Rk. iiberfliissig macht. Die gleiche 
As-Rk. sollte auch bei Acidum tartaricum yorgeschrieben werden. (Apoth.-Ztg. 48. 
233—34. 22/2. 1933. Bonn, Univ.) D e g n e r .

E. Rupp und A. Poggendorf, Gehaltsbeslimmung von Nałrium kakodylicum-
D. A.-B. 6 undFerrum kakodylicum E. B. 5. Bei der Mineralisierung des N a - K  a k o - 
d y 1 a t s ist Mg02 dem yom D. A.-B. 6 yorgeschriebenen KMnO., yorzuziehen. Geh.- 
Best. wie folgt: 0,2 g im Porzellantiegel (30 cem) allmahlich mit 3 g Mg02 (25%) 
zusammenreiben, die Mischung mit 1 g MgO, iiberschichten, yorsichtig enrarmen, 
bis alles W. Yertrieben ist, d. h. ein aufgelegtes k. Uhrglas nicht mehr beschlagt, 10 bis 
15 Min. gliihen, nach Erkalten Tiegelinhalt mit 40—50 ccm W. in eine Glasstopfen- 
flasche sptilen, behutsam 12 ccm konz. H2S04 zufiigen, der abgekiihlten Mischung
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KMn04-Lsg. bis zur ebcn bleibonden Rotung zutropfen, mit 1 Kórnchen (COOH)2 
entfarben, 2 g K J  zusetzen u. fortfahren nach 1). A.-B. 6. — Dieses Yerf. kann — nach 
Enteisenung — auch zur Geh.-Best. von E e - K a k o d y l a t  dienen: 0,6 g im MeB- 
kolben (100 ccm) gewogen, in 50 ccm W. gel., bis zum deutlichen Geruch mit NH3-E1. 
versetzen, bis zum Absinken des Nd. erwarmen (W.-Bad), zur Markę mit W. auffiillen, 
mischen, filtrieren, 10—15 ccm Filtrat verwcrfen, weitere 25 ccm Filtrat im Porzellan- 
tiegel eintrocknen (W.-Bad), mit dcm Riickstand weiter verfahrcn wie oben mit der 
Einwaago der Na-Verb. Entspreehend einem Mindestgeh. von 45% As sollen fur je
0,1 g Substanz nicht <  12 ccm 0,1-n. Na2S203-Lsg. verbraucht werden. — Soli das
D. A.-B. 6-Verf. fiir die Na-Verb. bei der Fe-Verb. Anwendung finden, so werden 
25 ccm des wie oben enteisenten Filtrates im schrag eingespannten Kjeldahl iiber 
kleiner Flamme auf 10 ceni ein- u. naeh Zusatz von 5 Tropfen NaOH-Lsg. (15%) 
NH3-frei gekocht (Geruch!). Dann weiter wie D. A.-B. 6 bei der Na-Verb. mit der 
Mafigabe, daB erst das KMnO,, u. dann unter Kuhlung u. Mitspulung am Hals haftender 
KMnOj-Krystalle die H 2S04 zugetropft u. unter Fortfall des 20-std. Stehenlassens 
nach dem Fortkochen des W. derart weiter erhitzt wird, daB der Kolben mit H2S04- 
Dampf gefiillt ist. (Apoth.-Ztg. 48. 246—47. 25/2. 1933. Breslau, Univ.) D e g n e r .

E. Schulek und B. Kerenyi, Beiłrage zur Frage der „ Verseifung“ des Nitro
glycerins, sowie zur „Wertbeslimmung" des „Nilroglycerinum solulum“ wid Gehałts- 
bestimmung feithaltiger Nilroglycerin- und A7ilromannitprdparate. (Vgl. ScHOORL, 
C. 1932. I I .  3756.) Krit. Besprechung der bisherigen Verff. zur Nitroglycerinbest. ju 
der Theorien iiber die den „V e r s e i f u n g s“-Verff. zugrunde liegenden Rkk. Einzel- 
heiten im Original. SchluB: Die ,,Verseifungs“-Verff. sind mangels zuverliissiger theoret-. 
Grundlagen u. auBerdem wegen der Unsicherlieit der versuchten Fehlerkompensationen 
selbst ais konventionelle Kontrollverff. nicht brauchbar. —  ZweckmaBig ist das Verf. 
der USP X . : Verdunsten des A. in der Kalte u. Trocknen des Riickstandes iiber konz. 
H 2SO.j im Essiccator. —  Eine Zers. des Nitroglycerins erfolgt auBer in Alkalilsgg. auch 
in den Lsgg. solcher Salze, dio infolge Hydrolyse alkal. reagieren; sie beginnt bei 
Pu >  6,4 u. ist bei pn =  8,0 schon recht stark. — Zur Best. des Nitroglycerins u. des 
Nitromannits (Mannithexanitrat) in Zubereitungen, dic evtl. ein fetthaltigcs Vehikel, 
aber keine anderen N-Kórper, wie Coffein, Amidopyrin usw. enthalten, wird eine 
Modifikation des Verf. von H a n s o n  (C. 1926. H . 2620) empfohlen. Ausfuhrliche 
Methodik im Original. —  V e r f .  z u m  N a c h w e i s  v o n  „N i t r o k o r p e r n“ 
i n  T a b l e t t e n :  Die gepulyerte Tablette —  bei fetthaltigen den A.- oder Chlf.- 
Auszug — mit 10 ccm W. einige Minuten unter Umschiitteln stehen lassen, 0,2 g K J,
0.5 ccm HC1 (10%) u. 0,5 cem Starkelsg. (1%) zusetzen: bei Anwesenheit von anorgan.
N 02' Blaufarbung; diese Lsg. + 1 cem NaOH-Lsg. (10%) 5— 10 Minuten auf dem 
W.-Bade erwarmen u. nach dem Abkiihlen mit 2 ccm HC1 (10%) wieder ansauern; 
bis zu 0,01 mg Nitroglycerin sind so durch Blaufarbung noch sicher nachzuweisen. 
(Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 73- 673—80. 692—98. 3/11. 1932. Budapest, 
Hygien. Inst.) D e g n e r .

George D. Beal und Chester R. Szalkowski, Der Schmdzpunkł der Acetylsalicyl- 
sdure. Vorschlag einer Neufassung der USP-Vorschrift zur Best. des F. der Acetyl- 
sahcylsaure. (J. Amer. pharmac. Ass. 22. 36— 40. Jan. 1933. Pittsburgh, Pa., 
U. S. A.) _ D e g n e r .

R. Eder und W. Stucki, Uber eine neue Methode zur Bestimmung des Morphins 
im Opium (Ausschiiltelungsmethode). Das von B a g g e s g a a r d -Ra sm u sse n  (C. 1933.
1. 822) zur Best. des Morphins i n k i i n s t l i c h e n  Opiumalkaloidgemischen angegebene 
Verf. wurde zur Anwendung auf das im Opium vorliegende n a t i i r l i e h e  Gemisch 
modifiziert wie folgt. —  Der eigentlichen Morphinbest. (O) geht eine Best. A. des W.-Geh. 
u. B. der in n. HC11. wasserfreien Extraktionsstoffe voraus. —  A. ca. 1 g gepulvertes 
Opium (genau gewogen) bei 103— 105° trocknen, bis die Gewichtsdifferenz nach 1-std. 
Trocknen nicht mehr >  0,005 g. Der so ermittelte W.-Geh. in %  =  y. — B. 0,500 ge- 
pulvertes Opium mit ca. 0,5 ccm n. HC1 anreiben, mit n. HC1 in tarierten Erlenmeyer 
spiilen, n. HC1 ad 10,25 g zusetzen, %  Stde. schiitteln, dann soviel wie móglich in 
tariertes Schalchen filtrieren, wagen (p), auf dom W.-Bade eintrocknen, bei 103— 105° 
trocknen, bis die Gewichtsdifferenz nach 1-std. Trocknen nicht mehr ^>0,03 g, nach 
dem Erkalten im Exsiccator wagen (to), Riickstand in %  =  x =  [m (1950 + y]/ 
(p — to). — C. 1,3 g gepulvertes Opium mit ca. 1 ccm n. HC1 anreiben, mit n. HC1 
in tarierte Arzneiflasche (50 ccm) spiilen, n. HC1 ad 27,30 —  [(x + y)-1,3]/100 g zusetzen, 
1/2 Stde. schiitteln, filtrieren, 20,00 g (=  l g  Opium) in Scheidetriehter (Hahnschliff
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statt mit Fett mit 1 Tropfen W. gedichtet) einwagen, 30 ccni Chlf. -f- Isopropylalkohol 
(3 + 1 Vol) zusetzen, kurz schiitteln, unter Umschwenlten genau 2,5 ccm 10-n. NaOH 
zutrópfeln, nach 10 Min. Stehen 2 Blin. kraftig schiitteln, Chlf.-Lsg. in 2. gleichen 
Scheidetrichter ablassen, alkal. Lsg. noch 2-mal ebenso ausschutteln, Chlf.-Lsgg. 2 Min. 
mit 10 ccm 0,1-n. NaOH schiitteln, Chlf.-Schicht durch mit Chlf. benetztes Doppel- 
filter (8 cm) in mit einigen kleinen Glasrohrabschnitten tarierten Erlenmeyer (250 ccm) 
filtrieren. Die 10 ccm 0,1-n. NaOH 2 Min. mit 20 ccm Narkoso-A. ausschutteln, NaOH- 
Lsg. der im 1. Trichter befindliehen zusetzen (Morphin), A.-Schicht filtrieren, mit A. 
waschen, ath. Lsg. den Chlf.-Lsgg. zusetzen (Nebenalkaloide), auf dem W.-Bade ein- 
trocknen, bei 103— 105° zur Gewichtskonstanz trocknen, Gewicht nach dem Erkalten 
im Exsiccator X 100 ~  %  Roh-Nebenalkaloide. •— Dio vereinigten NaOH-Lsgg. mit
60 ccm Chlf.-Isopropyl-Alkohol + 0,6 g feinem (NH.)2SO, 2 Min. kraftig schiitteln, 
nach mindestens 1/i Stde. Stehen Chlf.-Schicht durch chloroformbenetztes glattes Filter 
(8 cm) in mit einigen kleinen Glasrohrabschnitten tarierten Erlenmeyer (300 ccm) 
klar filtrieren. Die Ausschiittelung mit 2-mal 40 ccm obiger Mischung wiederholen, 
Filter nachwaschen, auf dem W.-Bade eintroeknen, Riickstand (=  Morphin) in 5 ccm 
w. A. aufnehmen, 15 ccm 0,1-n. HC1 zusetzen, Morphin lósen, mit 100 ccm frisch aus- 
gekoohtem, wieder erkaltetem W. verdiinnen, 10— 12 Tropfen Methylrotlsg. (0,05 g 
in 75 ccm A. [95 Vol.-°/0] gel. + W. ad 100 ccm) zusetzen u. mit 0,1-n. NaOH zuriick- 
titrieren (Mikrobiirette, 25 ccm, in 1/20 ccm, 1 ccm mindestens =  2 cm =  40 Tropfen).
1 ccm 0,1-n. HC1 =  28,5 mg Morphin. So ermittclte Morphinmenge x 100 =  %-Geh.
im Opium. —  Ferner werden 2 wieder verlassene proyisor. Verff. u. dereń Entw. be- 
sprochen u. eine tabellar. Zusammenstellung der Vers.-Ergebnisse gegeben. (Pharmae. 
Acta Helvetiae 7. 259—85. 1932. Ziirich, Techn. Hochschule.) D e g n e r .

R. Wasicky, Werlbestimmung von Drogen mitłels GerucJis- und Geschmacksprufung. 
(Vgl. C. 1932. I. 2211.) Zusammenfassende Darst. (Pharmaz. Presse 38- Wiss.-prakt. 
Heft. 20—23. Pharmaz. Mh. 14. 31—34. Febr. 1933. Wien.) D e g n e r .

W. Peyer und K. Rosenthal, Die Bestimmung der „Bohfaser“ ais Prufung einiger 
offizineller Drogen. Zur Beurteilung von Blatt- oder Krautdrogen wurde das W e e n d e r - 
Verf. zur „Rohfaser“-Best. mit Erfolg herangezogen. Der Goochtiegel mit Asbest- 
filter wird zweckmaBig durch eine Nutsche mit Scheibenfilter ersetzt. Vff. teilen 
ermittelte Richtzahlen fiir einige Drogen mit. (Pharmaz. Presse 38- Wiss.-prakt. Heft. 
24— 25. Febr. 1933. Halle, Saale, Ca e s a r  & L o r e t z .) D e g n e r .

P. Bourcet, Die Wertbestimmung der Arecanufi. B e s t .  des  A r e c o l i n s :  
30 g Drogenpulver mit 18 ccm K 2C03-Lsg. (10%) anreiben, diese Mischung 4 Stdn. 
mit A. im Soxlilet ausziehen, Lsg. auf 50 ccm einengen, filtrieren, mit 30, 10,
10 ccm (COOH)2-Lsg. (2%) ausschutteln, die yereinigten, filtrierten, sauren Fil. 
mit KHC03 alkal. machen, mit 30, 10, 10, 10 ccm A. ausschutteln, ath. Fil. 
lange iiber geschmolzenem CaCl2 entwiissern, A. abdest., Riickstand =  Arecolin + 
GuyaeoKn in 2—3 ccm Aceton lósen, durch Zutropfen einer Lsg. von HBr in 
Aceton (5%) gegen Lackmus neutralisieren, das auf Kratzen krystallisierende 
Arecolin-HBr mit Aceton, Aceton + A. a a u. A. waschen, bei 60—70° gewichts- 
konstant trocken u. wagen. —  Be s t .  des  „A r e c a i n s“ (im deutschen Schrifttum 
A r e c a i d i n ) :  den Riickstand der oben mit A. erschopften Mischung Drogę + K 2C03
2 Stdn. bei 50° mit 200 ccm W. ausziehen, abnutschen, mit nicht mehr W., ais zur
Verdrangung der Fl. im Kuchen nótig, waschen, Filtrat mit HC1 eben gegen Lackmus 
ansauern, filtrieren, Filtrat eintroeknen (W.-Bad), Riickstand in so wenig W. wie móglich 
losen, Lsg. mit K 2C03 (Pulyer) sattigen, mit 30, 20, 10, 10 ccm A. (95%) ausschutteln, 
die yereinigten alkoh. Fil. uber Nacht iiber wasserfreiem K 2C03 stehen lassen, Lsg. (Are- 
eaidin-K) mit alkoh. HC1 gegen Lackmus genau neutralisieren, eintroeknen, Riickstand 
mit absol. A. ausziehen, Lsg. filtrieren, eintroeknen, Riickstand in 5 Teilen absol. A. 
lósen, gleiehes Vol. A. zusetzen, nach 24—30 Stdn. dekantieren, Krystalle trocknen 
u. wagen (Arecaidin). —  Aus obiger absol.-alkoh. Lsg. kann auch die darin unl. HBr- 
Verb. abgeschieden werden: ansauern gegen Kongorot mit ath. HBr-Lsg. (10%)> dje 
auf Kratzen entstehenden Krystalle nach 5-—6 Stdn. mit A. + A. a a, dann mit A. 
dekantieren, bei 80° gewichtskonstant trocknen u. wagen. (Buli. Sci. pharmacol. 40 (35). 
98— 100. Febr. 1933. Paris, Faculte de Pharmacie.) D e g n e r .

Hermami Schmidt-Hebbel, Die Capillamnalyse ais Ililfsmitlel zur Bewertung 
von Fluidextraklen. Das Verf. des Vf. ist gek. durch Herst. yon Capillarbildern: 1. vom 
unverd; Fluidextrakt (FE.), 2. vom FE. 1: 10 verd. mit a) A. (97%), b) A. + W. aa, 
e) W. Verss., an FE. aus Wurzeln u. Blattern yon Aconitum Napellus (Blauer Eisenhut)



u. Atropa Belladonna (Tollkirsche) bewiesen die Eignung des Verf. zur Unterscheidung 
von FE. aus Wurzel oder Blatt dureh Fehlen bzw. Auftreten der typ. griinen Chloro- 
phyllzone. Bei Blatt-EE. kann mit Hilfe dieses Vcrf. festgestellt werden, ob das Chloro- 
phyll etwa dureh Trocknen an der Sonne statt im Schatten oder Anwendung zu hoher 
Temp. geschadigt wurde, oder ob A .ais Losungsm. teilweise dureh W. ersetzt wurde. — 
FE. der Rinden von Caseara Sagrada (Rhamnus Purshiana) u. Rhamnus Frangula 
lassen sioh dureh das Auftreten gelber bzw. hellbrauner Zonen unterscheiden. Be- 
schreibung der Capillarbilder von Radix Liąuiritiae u. Semen Colao. Abb. u. Einzel- 
heiten im Original. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 73. 689—92. 1932. Santiago 
de Chile, Univ.) D e g n e r .

Ch. Fevrier, Aufsuchung eines Verfalireńs zur Unterscheidung von SiiPholzsaften 
verschiedener Herkunft und zum Nacliweis von Verfalschungen. Da bisher keinerlei 
siehere Konstariten fiir SiiBholzsaft bekannt sind, wurde ycrsucht, solehe yon selbst 
hergestellten Extrakten aus 5 span., 7 italien., 3 kleinasiat. u. 5 russ. SuBholzwurzeLn 
u. von 4 span., 7 italien. u. 5 russ. HandelssiiBholzsaften zu ermitteln. Bestimmt wurden: 
W.-Geh., Asehengeh., Lósliehkeit in W., Geh. an dureh A. fallbaren Stoffen, Glycyrrhizin- 
geh. (EinfluB yon dest. oder Leitungs-W., Vakuum oder W.-Bad bei der Bereitung 
der SiiBholzsafte auf den Glycyrrhizingeh.), Dextringeh. (neues Verf.), Geh. an redu- 
zierenden bzw. nieht reduzierenden Zuekern, Farbeyermógen u. Fluoreseenz im ultra- 
yioletten Lieht (geeignet zur Unterscheidung europaischer u. asiat. SiiBholzsafte u. 
span. von italien.). Ebenfalls geeignet zur Unterscheidung ist die Capillaranalyse einer 
5%ig. Lsg. —  Von den Yerfalsehungen ist Masticognaextrakt (von Atractylis gummi- 
fera, Compositae) an den Krystallen u. M i. leicht zu erkennen, wahrend der Nachweis 
des Extraktes aus den Friichten von Ceratonia siliąua niclit móglich ist. (Pharmac. 
Acta Helyetiae 7- 293—331. 1932.) D e g n e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Lenz,
Wiesbaden-Biebrich), Kunstlicher Nahrboden, dad. gek., daB man yon Lecithin u. Fett 
befreite Sojabohiien yerwendet. (D. R. P. 570 076 KI. 30h vom 8/6. 1930, ausg. 13/2.
1933.) ____________  Sc h u t z .

Guy Laroche, Examens de laboratoirc du medecin praticien. 3e ed. Paris: Masson et Cie.
1933. (492 S.) Br.: 50 fr.

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.
B.F .  Ruth, G. H . Montillon und R . E. Montonna, Untersuchungen iiber Fil- 

tration. I I . Grundaxiom der Filtration bei konstantem Druck. (I. vgl. C. 1933. I. 1981.) 
Die zu Beginn der Filtration beobachteten Abweicliungen der F2—0-Beziehung 
(7  =  Filtratvol., & — Filtrierdauer) von der Regcl sind auf den Widerstand des Filter- 
materials zuruekzufuhren. Vff. stellen fest, daB die Gleichung (V + C)- =  K  (0 -j- 0 O) 
zur Darst. des gesamten Filtrationsyerlaufes geeignet ist. C bedeutet dabei das VoL 
bis zu einer geeignet angenommenen Grundlinie, Q0 ist der entsprechende Punkt der 
Zeitachse im Diagramm Filtratvol./Filtrierdauer. Die Gleichung wird auf einige aus 
der Literatur bekannte Beispiele angewandt. Ais Grundgesetz der Filtration unter 
konstantem Druck ergibt sich: „Die Zeit—Vol.-Kurye einer richtig durchgefuhrten 
Filtration unter konstantem Druck bildet einen Teil einer yollkommenen Parabel, 
dereń fehlender Teil den theoret. Verlauf einer gleichartigen Filtration darstellt, die 
einen Widerstand erzeugen wurde, wie er zu Beginn der Filtration (Filtratvol. =  0) 
vorliegt.“ (Ind. Engng. Chem. 25. 153—61. Febr. 1933. Minnesota, Minn., Uni- 
yersitat.) R. K. M u l l e r .

P. Brouquet, U ber Kohlensdureeis. Eigg., Herst. u. Anwendung. (Brasserie et 
Malterie 22. 250—55. 1932.) A n t e l m a n n .

Paul Tiepolt, Gewinnung von Trockeneis aus Garungskoldensaure. Ubersicht iiber 
dienotigenAnlagen. (Warme-u. Kalte-Techn. 35. Nr. 1/2.12— 13. Febr. 1933.) A n t e l m .

Ralph B. Mason, Warmeisolation mil Aluminiumfolie. Vf. bespricht die physikal. 
Grundlage der Warmeisolation mit Al-Folie u. gibt eine yergleichende Unters., aus 
der heryorgeht, daB die Isolation bei geeigneter Kónstruktion ebenso wirksam sein
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kann wie mit ruhender Luft. Ais wesentliclister Faktor wird das geringo Warmeaus- 
strahlungsyermogen des Al angesehen. Die Isolation mit glatter Al-Folie wird wirk- 
samer gefunden ais diejenige mit welligen Trennflachen oder Knitterfolie. Ais optimaler 
mittlerer Folienabstand ergibt sich ein solcher von 0,64 bis 0,84 cm. Vf. besehrcibt 
prakt. Anwendungsbeispiele. (Ind. Engng. Chem. 25. 245—55. Marz 1933. New Ken- 
sington, Pa., Aluminium Co. of America.) R . K . M u l l e r .

Dussek Bitumen Co. Ltd. und Ernest Richard Hatt, London, Verfahren zum 
Homogenisieren und Emulgieren. In  einer naeh oben parabol, zulaufenden Zylinder- 
kammer lauft ein Rotor mit Ruhrwerk, der das Mischgut gegen die Kammerwande 
treibt. Das Mischgut wird in diinne Filme ausgebrcitet u. unter dem EinfluB der 
Zentrifugalkraft emulgiert. Die Mischung wird der Kammer zentral zugefiihrt, wahrend 
die Abfiihrung der Emulsion tangential crfolgt. (E. P. 358 719 vom 8/12. 1930, ausg. 
7/4. 1932.) H o r n .

Jules Joseph Victor Didier, Paris, Mischen. Das Mischgut wird durcli Transport- 
schnecken in den Mischbehiilter gefiihrt, in dem verschiedene, gegenlaufig rotierende 
Wellen das Gut durchmischen u. iiber die Trennschwellen, die den Kessel unterteilen, 
weiterbefordern. Die Entleerung erfolgt wieder dureh Transportsehnecken. Es sollen 
z. B. Stoffe mit Reagenzien gemischt werden. Auch kami die Vorr. bei Rkk. oder bei 
der Holz- u. Koliledest. Verwendung findon. (E. P. 384652 yom 5/3. 1931, ausg. 
5/1. 1933. F. Prior. 7/3. 1930.) Horn.

Samuel B. Daugherty, New York, Teilweise Trennung von Oasgemischcn. Es 
wird die verschiedene Losliehkeit der Gase in Fil., z. B. in W., ausgenutzt. In  einer 
engen Absorptionskammer wird das Gasgemisch in feiner Verteilung unter Druck 
mit dem abwarts strómenden W. yermengt. Nicht absorbiertes Gas cntweicht naeh 
oben. Die gesatt. FI. strómt naeh unten in eine Druckentlastungskammer, wo sie die 
absorbierten Gase wieder abgibt. Man erhiilt naeh dem Verf. z. B. aus Luft ein um 
50% an 0 2 angereichertes Gasgemisch. (A. P. 1 851163 vom 14/4. 1928, ausg. 29/3. 
1932.) H o r n .

Eugen Haber, Deutscliland, Verfahren zum Abtrennen fest er oder flilssiger Bestand- 
leile mis Gasen oder Dampfen. Das zu behandelnde Gemisch wird dureh eine Vorr. ge- 
fiihrt, in der die leichteren Bestandteile der Mischung einer Richtungsanderung unter- 
worfen werden, wahrend die sehwereren Bestandteile in der Hauptbewegungsrichtung 
weiterbewegt werden. Die Vorr. besteht z. B. aus einer Leitung, die aus kon. Hiilsen 
derart zusammengesetzt ist, daB jede Hulse iiber die yorhergehende heriibergreift. Der 
Querschnitt der Leitung nimmt yom Eintrittsende zum Austrittsende ab. (F. P. 
738 474 vom 10/6. 1932, ausg. 26/12. 1932. D. Priorr. 12/6. u. 1/7. 1931, 14/1., 16/2., 
5/3. u. 27/4. 1932.) H o r n .

Western Precipitation Co., Califomien, Behandlung von suspendierten Słoffen 
in Gasen. Das zu behandelnde Gut wird in eine Kammer zentral eingefuhrt u. auf eine 
rasch rotierende Scheibe aufgebracht, die es nebelartig yerstiiubt. Daneben wird z. B. 
HeiBluft eingefuhrt, welche das zerstaubte Gut schnell trocknet. Gase u. Fl.-Teilchen 
werden dureh Zentrifugalkraft getrennt. In  erster Linie soli das Verf. zum Trocknen 
von Milch u. organ. Stoffen dienen. (E. P. 370 942 vom 13/1. 1931, ausg. 12/5.
1932.) H o r n .

L’Air Liąuide (Soc. An. pour l’Etude et l’Exploitation des Procedes Georges 
Claude), Frankreich, Verfahren zum Abseheiden leicht kondensierbarer Bestandteile aus 
Gasen. Bei der Rektifizierung yon Luft wird C02 vor dem Eintritt in die Rektifizier- 
saule abgeschieden u. dureh einen yorher abgezogenen Teil yorgekiihlter Luft sublimiert. 
Die yorgekiililte Luft wird in Generatoren auf — 100° gekiihlt, dann wird ein Teil ab- 
gezogen u. der Rest auf — 175° gekiihlt, wobei sich C02 fest abscheidet. Die Luft gelangt 
dann iiber einen Kompressor in dio Rektifiziersaule, wo die Trennung in 0 2 u. N2 statt- 
findet. (F.p. 725 538 yom 3/11. 1931, ausg. 13/5. 1932. D. Prior. 12/11. 1930.
E. Prior. 24/10. 1931.) H o r n .

Soc. An. Union Generale Cooperative, Paris (Erfinder: P. N. Lucas-Girard- 
ville), Lagerung und Transport von hochverdichteten Gasen in Behaltern, die auBen eine 
Verstarkung yon dehnbaren Metalldrahten aufweisen, dad. gek., daB die Behalter mit 
langs-, quer- oder schrag yerlaufenden Versteifungen yersehen sind, dio eine Aus- 
dehnung der Wandungen des Behalters gestatten, wobei letztere an die Drahtyer- 
starkung zu liegen kommen. Das Gewicht je Vol.-Einheit des eingefullten Gases ist bei

XV. 1. 186
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derartigen Belmltern wesentlioh geringer ais bei den iiblichen Behaltern. (Schwed. P. 
71651 vom 15/5. 1926, ausg. 21/4. 1931. F. Prior. 20/5. 1925.) D r e w s .

Cecil Featherstone Hammond und William Shackleton, London, Verfahren 
zum Konzentrieren und Entwassem von Fliissigkeiten. Die Fl. wird in einem geschlossenen 
Kessel durch einen Tauchheizer crhitzt, wahrend sie zugleich durch eingeblasene Luft 
kraftig bewcgt wird. Das Konzentrat sammelt sich am Boden u. kann dort abgezogen 
werden. Der ZufluB der Frischfl. erfolgt nach MaBgabe des abflieBenden Konzentrates. 
(Can. P. 285 600 vom 2/2. 192S, ausg. 18/12. 1928.) H o r n .

Raymond T. Howes, Los Angeles, A. A. Anderson, Los Angeles, und 
L. A. Snyder, Wilmington, Elektrische Entwćisserung von Ol o. dgl. Die Entwiisserung 
erfolgt in einem unten kon. ausgestalteten Behalter, in den eine isoliert eingehangte 
Elektrodo hineinragt. Der obere Teil der Elektrodo ist von-einem Schirm umgeben, in 
dem sich ein isolierendes Gas, wie C02, N2 o. dgl. befindet. Man verwendet Spannungen 
von 18 000— 100 000 Volt. Die durch die Spannung bewirkte Entladung zwischen der 
Elektrodę u. dem erwahnten geerdeten Schirm fiihrt zur Abscheidung des W. aus der 
Olemulsion. Das W. sammelt sich im unteren Teil des Behalters. Die Vorr. wird naher 
beschrieben. (A. P. 1891645 vom 29/1. 1930, ausg. 20/12. 1932.) D r e w s .

II. Gewerbehygiene. Rettungswesen.
Fr. Kirchdorfer, Cliemische Schadigungen unserer Betriebe und Fabrikate. Zu- 

sammenfassung der Giftwrkg. der hauptsachliehsten in der Ol-, Seifen- u. verwandten 
Industrie verwendeten Chemikalien u. der entsprechenden Abwendungs- u. Schutz- 
maBregcln. (Scifensieder-Ztg. 59. 515— 16. 530— 32. 551—52. 565— 68. 583— 84.
1932.) SCHONFELD.

Vernon D. Freedland, Oewerbehrankheiten in der Textilindustrie. Lungenschiiden 
durch Faserstaub: Wolle, Seide, Flachs u. Baumwolle, Schadigungen durch Chlorkalk 
u. Chromsalze. Anilinvergiftung. VerhiitungsmaBregeln. (Dyer Calico Printer, Bleacher, 
Finisher Text. Rev. 66. 421. 467—68.) F r ie d e m a n n .

Hans Lehmann, Die Wirkung ron Reizgasen auf den menschlichen Organismus 
und ilire Bedeutung fiir die offentliclie Oesundheitspflege. I. Scliweflige Saure. Es wird 
die Reizgaswrkg. auf die oberen u. tiefen Atemwegc im allgemeinen, die Frage der 
akuten u. chroń. Schadigung durch den S02-Geh. der Luft u. die Ermittlung der fur 
die hygien. Beurteilung wichtigen Spitzenwerte besproclien. (KI. Mitt. Ver. Wasser-, 
Boden-, Lufthyg. 9. 33—45. 1933. Berlin-Dahlem/Jena.) M a n z .

W. Liesegang, Ober einige gesundlieitlicli uńchtige gas- und dampfformige Ver- 
unreinigungen der atmospharischen Luft. I I .  Kolilenoxyd [CO]. (I. vgl. C. 1930. II. 
2403.) Ubersicht iiber Eigg., Vork. Nachweis u. Best.-Methoden. (KI. Mitt. Ver. 
Wasser-, Boden-, Lufthyg. 9. 45— 55. 1933. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt fiir 
Wasser-, Boden- u. Lufthygiene.) M a n z .

Albert Hloch, Die Regeneralion der Alenduft in Gasschutzgeralen durch Alkali- 
superoxyde. Gerate mit eigener 02-Erzeugung aus Alkalisuperoxyden bieten ver- 
schiedene Vorteile gegeniiber denen mit 02-Druekflaschen u. Alkalipatronen. —  Aus 
Na202 wird durch die Exspirationsprodd. je x/2 Mol. 02 auf je 1 Mol. C02 u. H„0 frei- 
gemacht. Fiir die Frage, ob auf diesem Wege der 0 2-Bedarf des Menschen gedeekt 
werden kann, ist das Verhaltnis des menschlichen Gasaustausches bei der Atmung 
zu dem Gasaustausch bei der chem. Rk. mafigebend. Der -Respira<io?isquotient 
R  =  (ausgeatniete C02)/(verbrauchten 02) schwankt je nach der Arbeitsleistung 
zwischen 0,80 u. 1,00. Fiir den entsprechenden W.-Sauerstoffquotienten Rw kann 
ais ungunstigster Wert 0,85 angenommen werden. Der totale Respirationsąuotient 
Rt =  R  + R w besagt, daB im imgiinstigsten Falle (Rt =  1,7) von der Atmung fur den 
Ersatz eines Mol. verbrauchten 02 1,7 Mol. (C02 + H20) zur Verfiigung stehen. Da 
der totale Regenerationsąuotient gt =  (C02 + H20)/(02) =  2 ist, entsteht also ein
0 2-Defizit. Prakt. licgen die Verhaltnisse noch ungunstiger, da sich ein Teil der Atcm- 
feuchtigkeit in der Leitung niederschlagt u. die regenerierte Luft meist noch etwas 
C02 u. stets W. enthalt. — Theoret. ware eine Lsg. des Problems moglich durch Ver- 
wendung der hóheren Superoxyde der Alkalien. Es ist ot fiir Na202 =  2,0, KNa03 = 1 ,0 , 
K204 =  0,66. Allerdings spielen hier techn. u. wirtschaftliche Schwierigkeiten vor- 
laufig noch eine erhebliche Rolle. (Angew. Chem. 46. 45— 47. 14/1. 1933. Berlin- 
Adlershof.) M ie l e n z .
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W. Wietfeldt, Entnebelungs- und Klimaanlagen. Beschreibung mit Abb. von 
Entnebelungsanlagen u. Anlagen zur Herst. eines gleichmaBigen Klimas in Arbeits- 
raumen. (Zbl. Gewerbehyg. Unfaliverhiitg. 20 (N. F. 10). 48—53. Febr./Marz 1933. 
Potsdam.) F r a n k .

William H. Hanley, Luftkonditionierung in der Drogenindu-strie. Bei der Herst. 
von Kapseln, Pillen, Tabletten, Driisenprodd., bei der Tierhaltung u. der Trocknung 
von Flaschen hat dio Besohaffenheit der Luft besondere Bedeutung. In  einigen Fallen 
muB der relative Feuchtigkeitsgeh. unter 5% gehalten werden. Vf. bespricht die prakt. 
Ausfiihrung der Luftregelung. (Ind. Engng. Chem. 25. 9—12. Jan. 1933. Indianopolis, 
Ind., E l i  L i l l y  & Co.) R. K. Me l l e r .

H. Guy Holt, Feuerschulz in Industrieanlagen. t)bersichtstabelle. (Ind. Chemist 
ehem. Manufaeturer 9. 55—57. Febr. 1933.) B a r z .

— , Neue billige Flammenschutzmittel fiir Holz. Es wird darauf hingewiesen, daB 
das von Sc h w a l b e  u. B e r l in g  (C. 1933.1. 866) ais Flammenschutzmittel empfohlene 
Na-Acetat schon wiederholt in der Literatur angegeben ist, daB es aber den Industrie- 
prodd., insbesondere dem Cellonfeuerschutz, hinsichthch der Haltbarkeit u. der Tiefen- 
wrkg. unterlegen u. aueh von der zustandigen Behorde nicht zugelassen ist. (Chemiker- 
Ztg. 57. 85—86. 1/2. 1933. Charlottenburg, Cellon-Werke.) R. K. M u l l e r .

W. & F. Walker Ltd. und Joseph Thomas Freestone, Liverpool, Sterilisieren 
vcm Raurnluft. Die zu sterilisierende Luft wird mittels eines in seinem Inneren an- 
geordneten Ventilators durch am Boden befindliche Wandóffnungen in einen Behalter 
gesaugt. In  diesen Behalter ragt ein im Deckel befestigtes birnfórmiges GefaB mit ge- 
lochtem Boden, welches teilweis mit Krystallen von p-Dichlorbenzol gefullt ist. Die 
angesaugte Luft wird durch das mit p-Dichlorbenzol gefiillte GefaB getrieben u. gelangt 
von dort aus durch am oberen Rande des ersten Behalters befindliche Wandóffnungen 
in den Raum zuriiek, aus dem sie angesaugt worden war. (E. P. 386185 vom 16/4.
1932, ausg. 2/2. 1933.) K u h l in g .

Carrier Lufttechnische Ges. m. b. H., Stuttgart, ubert. von: Hans Barthel,
Koln, Verfahren zum Beliandeln von Gasen mit feinverteillen Flussigkeiten oder festen 
Stoffen. Es wird nach dem Verf. z. B. keimfreie, feuchte Luft fiir Tabak- u. Textil- 
fabriken in der Weise hergestellt, daB man durch ein Geblase die Luft in Einzelstrome 
unterteilt u. diesen Teilstromen W.-Nebel entgegenschickt. Das Gemisch wird dann 
durch ein Filter von Rasehigringen gefiihrt. Luft u. Nebel konnen auch entgegengesetzt 
olektr. aufgeladen werden. (E P. 368 733 vom 3/12. 1930, ausg, 7/4. 1932. D. Prior. 
3/12. 1929.) H o r n .

Amdyco Corp., New York, Feuerldschmasse aus Bestandteilen wie NaHC03 u. 
A12(S04)3, welche in Ggw. von W. unter Schaumbldg. miteinander reagieren, u. aus 
einem Stabilisator fiir den gebildeten Schaum, dad. gek., daB die GróBe der Teilchen 
der Bestandteile in dem MaBe der Verringerung der Krystallwassermenge kleiner, 
vorzugsweise in einer GroBe gewiihlt ist, daB die Teilchen durch ein Sieb mit 16 Maschen 
per cm Lange hindurchgehen, um die infolge geringen W.-Geh. yerminderte Aktivitat 
der M. durch die Verminderung der TeilchengroBe auszugleichen. Ais stabilisierender 
Bestandteil kann ein Auszug aus SiiBholz oder Eichenrinde verwendet werden, der 
die Zahigkeit des Schaumes vergróBert. Ais Fiillmittel kónnen organ. Stoffe, wie 
Starko oder Mehl, oder anorgan. Stoffe, wie Porzellanerde oder Talk, yerwendet werden. 
Z. B. werden benutzt 35 Teile A12(S04)3-7H20, 39 Teile NaHC03, 6 Teile Stabilisator u. 
30 Teile Porzellanerde. (Oe. P. 131 841 vom 12/4.1927, ausg. 10/2.1933. A. Prior. 
21/4. 1926.) M. F. M u l l e r .

Fyr-Fyter Co., Dayton, Ohio, ubert. von: Charles A. Thomas und Carroll 
A. Hochwalt, Dayton, Ohio, Feuerloschmitiel, bestehend aus einer wss. Lsg. von KC103 u. 
K 2C03 oder von KC1, KBr, K J  oder KF u. K 2C03. Auch KN03 u. K N 02 sowie KOH u. 
KHCÓ3 haben gute Feuerlóscheigg. (A. P. 1 895 530 vom 27/2. 1928, ausg. 31/1.
1933.) M . F. M u l l e r .

Fyr-Fyter Co.; ubert. von: Charles A. Thomas und Carroll A. Hochwalt,
Dayton, Ohio, Feuerldschmittd, bestehend aus einer wss. Lsg. von Caesiumchlorid u. 
Kaliumcarbonat oder von Rubidiumchlorid u. Kaliumcarbonat. In gleicher Weise 
konnen auch andere anorgan. Salze des Cs oder Rb, z. B. Jodide, Fluoride, Bromide, 
Nitrate, Nitrite, Carbonate oder auch die Hydrosyde derselben benutzt werden. 
(A. PP. 1 895 691 u. 1 895 692 vom 27/2. 1928, ausg. 31/1. 1933.) M. F. M u l l e r .

186*
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III. Elektrotechnik.
A. Troller, Die neueren Fortschritte in der Industrie der Bleiakkumulator&n. tlber- 

blick iiber dio Sulfatisierungstheorie von F e r y  u . ihre prakt. Anwendung in dem 
„Fery-Carbone“-Akkumulator mit LuftausschluB. (Naturę, Paris 1933. I. 262—64. 
16/3.” 1933.) ___________________  R. K. M u l l e r .

Svenska Ackumulator Aktiebolaget Jungner, Stockholm (Erfinder: K. G. H. 
Lindstrom), Beliandeln von aus verdunnten Alkalihydratlosungen bestehenden Elek- 
trolytenfiir galmnische Primdrelemente, dad. gek., daB zum Elektrolyten ein reduzierender 
Stoff oder mehrere sololier Stoffe zugesetzt werden, um die Kapazitat zu yerbessern. — 
Beispiele: Zu 1 1 KOH-Lsg. (D . =  1,12) setzt man 40 g Na-Thiosulfat hinzu. — In 
derselben Menge der gleichen KOH-Lsg. lost man 5 g S, wobei Thiosulfat u. Poly- 
sulfide entstehen. (Schwed. P. 71 658 vom 13/6. 1929, ausg. 21/4. 1931.) D r e w s .

Charles Metzger, Frankreich, Elektriścher Sammler. Ais Diaphragma werden 
sehr diinne Platten aus einem chem. widerstandsfahigen Stoff verwendet, der eine 
gewisse Elastizitat besitzt, um den im Betriebe auftretenden Formanderungen der 
Elektroden nachgeben zu kónnen. Man verwendet z. B. Celluloidplatten von 0,5 mm 
Starkę, die zur Erhóhung der Elastizitat mit kleinen, z. B. ringfórmigen Ausbuclitungen 
versehen sind. Um dem Stromdurchgang keinen Widerstand zu bieten, bringt man 
in der Platte zahlreiche kleinc Lóeher von einem Durchmesser von kóchstens 1,0 mm, 
yorzugsweise 0,3 mm, an. Der Sammler besitzt kleines Volumen u. geringen inneren 
Widerstand. (F. P. 736 206 voni 7/8. 1931, ausg. 21/11. 1932.) Ge is z l e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Denes GAbor, 
Berlin), Metalldampf lampę mit bei Raumtemperatur fester, bei Belriebstemperatur ganz 
oder teilweise fliissiger Metallfiillung, dad. gek., daB der Raum zur Aufnahme des Pol- 
metalls aus einem engen Rohransatz besteht, der mit den Elektrodeneinfiihrungen u. 
dem Leuchtrohr eine gemeinsame Achse hat. — Bei der Konstruktion von Metall- 
dampflampen mit anderen Metallen ais Hg ergaben sich bisher Schwierigkeiten, die in 
der leichten Zerstórung der Lampenkórper durch das erstarrende Metali u. in der 
schweren Ziindung bestanden. Die Zerstórung soli beim Gegenstande des Patents ver- 
mieden werden durch die geradlinige Form der Lampe u. die einfachen zylindr. oder 
kon. Polgefafie, von dereń Quarz- oder Glaswiinden das sich zusammenziehende Metali 
sich frei ablósen kann. Durch passende Walii der Legicrung zur Fullung der Lampe 
wird erreicht, daB das Metali nicht fest an der Wand anhaftet. Die Oberflachen der 
Polfiillung stehen sich gegeniiber. Dies erleiehtert eine Induktionsztindung, da die der 
Bogcnentladung yorangehende Gasentladung nicht umbiegen muB wie bei den be- 
kannten Lampen. Bei einer Edelgasfullung (Argon oder Neon) von passendem Druck 
(l/„—5 mm) kann die Lampe durch einen geringen Induktionsstofi yom kalten Zustand 
aus geziindet werden. Es geniigt, der Lampe einen kleinen Hochfrequenzapp. zu naliern 
oder einen Hochvakuumunterbrecher der Lampe parallel zu schalten. Die Metall- 
fullungen der Polgefafie sind von so geringer Blenge, daB der Dampfdruck beim Betrieb 
der Lampe ausreicht, um die fl. Fullungen bei jeder Lage der Lampe in den PolgefaBen 
festzuhalten. (D. R. P. 570 607 KI. 21f vom 24/5. 1929, ausg. 17/2. 1933.) H e in r ic h s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Denśs Gabor, 
Berlin), Metalldampfbogenlampe in Quarzhulle oder liochąuarzhaltiger Glashiille mit 
FiiUung aus Cd oder Zn oder einer Legierung dieser beiden Metalle, bei der das Haften 
des Fiillmetalles an der Wandung durch Zusatz von Pb oder Tl zur Metallfiillung ver- 
hindert wird, dad. gek., daB der Pb- oder Tl-Zusatz unter 1% liegt. — Es geniigt bereits 
eine so geringe Beimengung von Tl oder Pb, wie sie bei der gemeinsamen langsamen 
Dest. von Cd u. Zn mit Pb oder Tl im Destillat entsteht. Bei einem Zusatz yon mehr 
ais 1% hat sich gezeigt, daB das schwer zu verdampfende Pb oder Tl sich auf den Wan- 
dungen des Entladungsrohres niederschlagt u. erst bei sehr hoher Temp. desselben 
entweicht. (D. R. P. 570 608 KI. 21f vom 16/8. 1930, ausg. 17/2. 1933.) H e in k ic h s .

Osram G. m. b. H. Komm.-Ges., Berlin (Erfinder: Hans-Joachim Spanner 
und Ulrich. W. Doering, Berlin-Charlottenburg), Verfahren zur Herstellung ton 
metallischen Uberziigen, insbesondere aus Alkali- oder Erdalkalimelallen auf Elektroden 
yon EntladungsgefaBen durch Abscheiden aus der Gaspliase ihrer Verbb., dad. gek., 
daB das Abscheiden durch eine Entladung hervorgerufen wird, bei welcher an der zu 
iiberziehenden Elektrode negative Spannung liegt. — Die bei dem Abscheidungsvorgang 
frei werdenden nicht metali. Zersetzungsprodd. werden durch in das EntladungsgefiiB
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besonders eingobrachtc Stoffe, z. B. Stoffe der Alkyl-, Aryl- usw. Gruppcn, ferner 
Mg, Ca usw. gebunden. Diese konnen auch dio nicht zu iiberziehende Elektrode dar- 
stellen oder auf ihr angebracht sein. Bei der Entladung zerfalit im Verlauf des Ioni- 
sierungsvorgangcs das Gasmolekiil in die Metallkomponente, die schwer fliichtig ist 
u. sich sofort abscheidet, u. in weitere Zersetzungsprodd., die in dem EntladungsgefaB 
chem. gebunden werden oder durch die Pumpenapparatur fortwahrend abgesaugt 
werden. Die entstehenden Metalldampfe werden durch die Entladung ionisiert u. 
wandern infolge ihrer positiven Aufladung zur benachbarten negatiyen Elektroden- 
fliiche, wo sie sich niederschlagen sollen. (D. R. P. 571504 KI. 21g vom 10/6. 1928, 
ausg. 1/3. 1933.) H e in r ic h s .

IY .  Wasser. Abwasser.
Max Eugling, Uber die Biologie des Wiener Hochquellenv:assers. Vortrag. Nach 

der jahrelang durchgefuhrten biolog. Unters. des Wiener Hochąuellenwassers ist der 
reziproke Wert der durch ein geeignetes Filter filtrierbaren Wassermenge u. die Zahl 
der dabei aus 1000 1 isolierten Organismen, auch lebloser Stoffe, wie Pollenkorner 
von Fichten, parallel der Keimzahl. (Abh. Gesamtgebiete Hyg. Heft 7- 28—64. 
1931.) M a n z .

Paul Martiny, Herstellung von einwandfreiem Trinkwasser. Hinweis auf die keim- 
dichten Ultrafilter der ESG-Dresden u. dereń prakt. Verwendung. (Gesundheitsing.
56. 125—26. 18/3. 1933. Dresden.) Ma n z .

F. E. Stuart, Gepuherte aktimerte Kolile bei der Wasserreinigung. Inhaltlich 
ident. mit der im C. 1933. I . 1182 ref. Arbeit. (Canad. Engr. 64. 19—21. 3/1. 1933. 
New York.) M aNZ.

N. D. R. Schaafsma, Die Jieinigung ton Wasser miłtels Aktivlcohlen. Durch 
tjberchlorung u. Filtrierung durch Hydraffin R  I I  wird der KMn04-Verbrauch des 
W. nicht in allen Fallen vermindert; auf diesem Wege lieBen sich die nach der Flockung 
von Moorwasser mit Aluminiumsulfat u. KMn04 verbliebenen Reste von Huminstoffen, 
nicht aber Stoffe, wio Zucker, Glycerin u. A. entfernen. (Gesundheitsing. 56. 101—04. 
4/3. 1933. Manggarai, Batavia.) M a n z .

Karl Bauer, Franz Koziczka und Otto Stiiber, Zur Frage des Chlorens und 
Enłchlorens beim Entkeimen des Trinkwassers. Unter Einhaltung gleiehmaBiger Vcr- 
suchsbedingungen kann freies Chlor in Mengen von 0,1— 10,0 mg/l in angesauorter 
Lsg. durch Titration mit verd. Methylorangelsg. (120 mg/l) bestimmt werden. Bei 
sehr reinem W., boi Cl', N O / u. C02-haltigem W. ergibt die Best. des freien Cl mit 
K J  u. Thiosulfat u. mit Methylorange gleiche Werte, dagegen werden durch FluB- 
wasser groBo Mengen Cl so gebunden, daB sio mit Methylorange nicht mehr nachweis- 
bar sind. Essigsaure, Milchsiiure, C'H,0 u. Dextrose bedingen keinen Cl-Verbrauch; 
in Ggw. von 1 Mol. NH3 werden 3, von Glykokoll 6, von Phenol eine wechselnde Zahl 
von Cl-Atomen gebunden, so daB sie durch Methylorange nicht, durch Thiosulfat nur 
teilweise nachweisbar sind. Das scheinbar freie, durch Methylorange nicht mehr nach- 
weisbare Cl kann sich baktericid verschieden verhalten; das an NH3 oder Anilin ge- 
bundeno Cl wirkt fast wie freies, das an Glykokoll gebundene Cl nur schwach ent- 
keimend. (Abh. Gesamtgebiete Hyg. Heft 1. 32 Seiten. 1928. Wien, Hyg. Inst d. 
Univ.) M a n z .

J. Leick, Neuere Erfalirungen auf dem Gebiet der Kesselspeiseicasserpflege. Tri- 
natriumphosphat zur Wasservergiilung. Inhaltlich ident. mit der C. 1933. I. 1826 ref. 
Arbeit. (Schlagel u. Eisen 31. 32—34. 15/2. 1933. Duisburg-Miindelheim.) Manz.

Paul Koppel, Neueste Erfalirungen in der Wasserenłhartung mit Trinatriumphosphat 
nach dem „Verfaliren Budenheim“ . Vortrag. Es wird das bekannte Verf. BuDEN- 
HEIM erlautort. (Papierfabrikant 31. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. 
-Ingenieure. 109— 11. 5/3. 1933.) M a n z .

R. Klein, Anwendung von Trinatriumphosphat zur Speisewasserenthartung. Ver- 
gloich verschiedener Enthartungsvorff. Bei weitgehender Vorenthartung mit erheb- 
lichen Alkaliuberschussen ergibt sich bei Nachreinigung mit Phosphat eino geringe 
u. verzógerte Flockung von sehr feinem Phosphatschlamm, der. das Schaumen des 
Kesselwassors begiinstigt. (Warme 56. 99—104. 116—18. 25.Febr. 1933. Bochum.) Man.

W. Wesly, Die Nachentliartung des Speisewassers mit Phosphat innerhalb der Wasser
reinigung. Der Zusatz von Phosphat driickt die nach Vorenthartung mit Kalk-Soda 
oder Atznatron-Soda yerbleibende Restharte stiirker herab, ais Alkali allein in der 
gleichen Zeit; nach einstd. Einw. ist das Masimum der durch Phosphat erzielbaren
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Verbesserung prakt. erreicht. Die Verbesserung dor Enthartung durch Phosphat ist 
um so groBer, je geringer der nach Vorenthartung verbleibende ALkaliiiberschuB ist. 
Im  GroBbetrieb wurde durch den Zusatz der auf die Restharte berechneten Phosphat- 
menge eine Verbesserung der Restharte yon 0,155 auf 0,119 u. von 0,29 auf 0,21° bei 
einem pn-Wert von ca. 10,4 erzielt. Es empfiehlt sich, das Phosphat nicht hinter der 
Wasserreinigung, sondern innerhalb der Wasserreinigung nach Ausfallung des groBten 
Teiles der Hiirtebildner durch die ublichen Chemikalien zuzusetzen. (Angew. Chem. 
46- 19—20. Beiheft 1. 8 Seiten. 7/1. 1933. Ludwigshafen, I. G. F a r b e n -In d u - 
STRIE.) MANZ.

C. E. Keefer und Herman Kratz, Der Warmeaustausch icahrend der Schlamm- 
faulung. Nach Wiederholung der Yerss. von S ie r p  mit geschlossenen Behaltem unter 
W., ist unter AusschluB der Warmeabgabe durch die offene Oberflache die Zeit der Ab- 
kiihlung u. der Erwarmung des Schlammes die gleiche, so daB diese Methode keinen 
SchluB ermóglicht. Nach Caiorimeteryerss. yerlauft die Faulung nur zu Anfang exo- 
therm, im weiteren Verlauf endotherm, u. zwar proportional der gebildeten Gasmenge. 
Die im spśiteren Verlauf aufgenommene Warmemenge (ca. 344 cal je g zersetzter organ. 
Substanz) iiberwiegt die anfangs abgegebene Menge (93,9 cal.) (Sewage Works J. 
5. 3— 16. Jan. 1933. Baltimore, Md.) M a n z .

J. K. Rummel, Kontrolluntersuchung fiir  die Reinigung von Speise- und Kessel- 
icasser. Vf. empfiehlt fiir die Best. der Alkalitat die Verwendung eines Uniyersal- 
indicators, fiir die Best. der Phosphate das Molybdan-Aminonaphtholsulfonsaureverf., 
fiir die Best. der Si02 die Methode nach T h a y e r . (J. Amer. Water Works Ass. 24. 
2004— 24. 1932. New York, N. Y. Babcock and Wilcock Company.) M a n z .

M. P. Babkin, Uber einige mafianalytische Methoden zur Bestimmung der Hartę 
von Wasser. Bei Best. der temporaren Hartę von alkalidicarbonathaltigem W . durch 
Titration m it 1/10-n. HC1 erhalt man zu hohe Werte. Eine Paralleltitration der durch 
Kochen von Alkalidicarbonaten befreiten Probe ergibt die Dicarbonate, weshalb die 
nach W arta-Sil b e r  bestimmte temporare Hartę fiir den Geh. an Mg- u. Ca-Di- 
carbonat genauere Resultate liefern wird. Die bleibende Hartę, nach W arta-Pf e if f e r  
aus der Differenz von Gesamt- u. temporarer Hartę bestimmt, wird fur Alkalidicarbonat 
enthaltendes W . zu niedrige Werte liefern. Bei der Best. der Gesamtharte nach 
W arta-Pf e if f e r  u .  W arta-Sil b e r  durch Fallung m it dem alkal. Gemisch nach 
Pf e if f e r  u .  bei Best. der bleibenden Hartę durch Verdampfen m it Soda erhalt man, 
hauptsachlich infolge unvollstandiger Fallung der Mg-Salze, niedrigere Werte ais 
gravimetr. Zur vollstandigen Fallung der Ca- u. Mg-Salze ist ein Mehrfaches an in den 
vorgenannten Methoden angegebenem PFEiFFERschem Gemisch hinzuzufiigen. (Labo- 
ratoriumspraxis 1932. Nr. 6. 19— 24. Sep.) S c h o n fe ld .

Franęois Lecomte, Paris, Mittel zum Entfernen von Wasser- wid Kessclstein, 
bestehend aus einem Gemisch von 0,5— 2 kg CuSO.,, 25— 40 kg HC1, 0,25—-1 kg Euca- 
lyptusol u. 0,25— 1 kg eines pflanzlichen blauen, Inkrusten entfernenden Materials, 
das aus Indigo u. Ba-Chlorat besteht. Das Gemisch wird mit W. auf 100 kg aufgefiillt. 
Die schlieBliche Lsg. besitzt 8— 10° B6. Sie wird k. oder w. verwendet. In der Kai te 
muB w'esentlieh mehr davon angewandt werden. (E. P. 386 865 vom 6/6. 1932, ausg.

Adolf Braner, Josef Reitstotter und Heinz Siebeneicher, Die wichtigsten 
Neuerujigen auf dem Gebiete der anorganisch-chemiscken Industrie. IV. (HT. vgl. C. 1933
I. 1985.) (NH.1)2S04, NH4C1, (NH4)2C03, NH4N03, Alkalinitrate, Kalkstickstoff. Nach- 
trag zur Industrie der H2S04 (vgl. C. 1933. I. 475). (Angew. Chem. 46. 137—41. 4/3.
1933. Berlin.) L e s z y n s k i .

Robert D. Pike, Die in Aussicht genomnwne Fabrikalion von Monokaliumphosphat 
in  Green River, Wyo. I. Allgemeiner Uberblick; die Lembergreaktion. Zur Ausbeutung 
der groBen amerikan. Lager von Wyomingit (50°/o Leucit, 15°/o Phlogopit, 12% Diopsid, 
15% Kataphorit, 8% Glas u. Apatit, stetsVol.-%) wird, da der darin enthaltene Leucit 
im Gegensatz zum italien. in SO, unl. ist, u. auch Extraktion mit H3P04 schlechte 
Ergebnisse liefert, der AufschluB mit NaCl-Lsg. nach L e m b e r g  (Z. dtsch. geol. Ges. 28 
[1876]. 519—621) empfohlen, der auf der Umwandlung von Leucit in Analcim durch 
Basenaustausch beruht. Vf. diskutiert die wirtschaftlichen Aussichten. — II. Yersuchc

16/2. 1933. F.Prior. 5/6. 1931.) M. F . M u l l e r .

V. Anorganische Industrie.
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■iiber die Anwendung der Lembergreaktion auf Wyomingit. Die Extraktion von Wyomingit 
mit NaCl-Lsg. nimmt zu mit steigender Temp. u. mit Zunahme der Rk.-Dauer, des Vor- 
haltnisscs NaCl/Wyomingit u. der MaMfeinheit. Die Verss. werden unter 14 atii bei 
150—200° ausgefuhrt. Aucla eine natiirliche Sole hat ais Lósungsm. befriedigende Er- 
gebnisse geliefert. Dureh Schmelzen vor der Auslaugung wird die Basenaustausch- 
fahigkeit zerstórt. Bei Anwendung des Gegenstromprinzips werden bis 9 Gewichtsteilo 
K 20 auf 100 Teile Wyomingit in Lsg. gebraclit. (Ind. Engng. Chem. 25- 256—61. Marz
1933. Emeryville, Calif.) R. K. Mu l l e r .

Naoto Kameyama und Eiji Munakata, Ammonialcsodaproze/3 unter hohem Kohlen- 
sauredruck. Aus Verss., bei denen C02 unter 20 u. 40 at u. bei 10 u. 20° auf wss. Lsgg. 
cinwirkt, die an NH4HC03, 2STaHC03 u. NH4C1 gesatt. sind, ergibt sich, daB eine Ver- 
besserung der Umwandlung von NaCl in Na2C03 dureh Anwendung von C02 unter 
hohem Druck nicht erreicht wird. Die Gleichgewichtslsg. ist unter dem hohen C02- 
Druck bei 10° an NH4HC03 inkongruent gesiitt., bei 20° wird sie an NH,HC03 kon- 
gruent gesatt. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 533 B—34 B. Nov. 1932. Tokyo, 
Univ., Abt. f. angew. Chemie.) R.. K. Mu l l e r .

United Verde Copper Co., Delaware, ubert. von: Ludwig Rosenstein, Cali- 
fornien, Oewinnung von Schwefel. Ein Gemisch aus S02 u. solcher Menge KW-stoff, 
ais zur Red. der groBeren Mehgo der S02 ausreicht, wird in Ggw. von Katalysatoren 
erhitzt, so daB H 2S entsteht. Dieser wird mit einer anderen Menge SO» zur Rit. gc- 
bracht, wobei elementarer S erhalten wird. Ein geeigneter Katalysator zur Forderung 
der Rk. 4 S02 + 3CH4 =  3C02 + 4 H 2S + 2 H 20 ist CaS, das dureh Red. von ent- 
wassertem Gips mittels KW-stoff bei oberhalb 600° liegenden Tempp. erhalten wurde. 
Vor der tlberleitung des S02-KW-stoffgemisches wird der Katalysator auf ca. 800— 850° 
erhitzt. Das fiir die Durchfiihrung des Verf. benotigte S02 wird dureh Rósten yon 
Erzen erhalten. (Aust. P. 5154/1931 yom 28/11. 1931, ausg. 22/12. 1932. A. Prior. 
28/11. 1930.) D r e w s .

Dow Chemical Co., Midland, ubert. von: Leonard C. Chamberlain, Midland, 
Oewinnung von Jod aus naturlichen Wassem. Das in iiblioher Weise in Frciheit gesetzte 
J  wird aus dem wss. Medium mittels eines Luftstromes ausgetrioben u. aus diesem dureh 
akt. Kohle herausgenommen. Aus der Kohle wird das J  dureh Erhitzen mit iiberhitztem 
Dampf entfernt. (A. P. 1897 031 vom 2/3. 1931, ausg. 14/2. 1933.) D r e w s .

Max Buchner, Hannover-Kleefeld, Zersetzen ton komplexen Fluoriden. Die Er- 
hitzung der zu zersetzenden Salze wird so yorgenommen, daB hierbei Tempp. yermieden 
werden, bei denen ein partielles Sintern oder Schmelzen stattfindet. Im  Rk.-Raum 
soli wreder W. noch W.-Dampf yorhanden sein. Zur Entfernung der entstandenen 
fliichtigen Fluoride wird infolgedessen ein feuchtigkeitsfreies Gas dureh den Rk.- 
Raum geleitet. (Hierzu ygl. Aust. P. 6463/1927; C. 1928. I I . 1372.) (A. P. 1 896 697 
vom 26/7. 1927, ausg. 7/2. 1933. D. Prior. 26/7. 1926.) D r e w s .

Bamag-Meguin A.-G., Berlin, Herstellung eines fur die Ammoniaksyntliese ver- 
uiendbaren stickstoffhaltigen Wassergases unter Benutzung eines period, betriebenen 
Wassergasgenerators, welchem der N2 in Form von Luft gemeinsam mit dem fiir den 
Betrieb des Generators erforderlichen Wasserdampf wahrend der Gaseperiode zugefiihrt 
wird, dad. gek., daB zur Erzielung eines gleichbleibenden N2-Anteiles in dem Gas
gemisch dio Luftzufuhr wahrend der Gaseperioden dureh ein Steuerorgan derart ge- 
regelt wird, daB die zugefiihrte Luftmenge in dem MaBe geringer wird, ais mit Be- 
endigung der Gaseperiode die Wassergasbldg. sich yerringert. (D. R. P. 571400 
KI. 24 e yom 23/8. 1930, ausg. 28/2. 1933.) D r e w s .

Oscar Lów Beer, Frankfurt a. M., Herstellung aktiter Kohle aue bei der Reinigung 
von Anthracen oder anderen Teerprodd. mit Kalilauge anfallenden C-haltigen Abfall- 
kalilaugen dureh Eindampfen u. Vergliihen der Laugcn u. anschlieBendes Auswaschen 
des dureh W.-Dampf oder andere Dampfe oder Gase abgekiihlten Gluhruckstandes. 
(D. R. p. 571947 KI. 12i yom 7/6. 1930, ausg. 8/3. 1933.) D r e w s .

Inanendra Chandra Das Gupta, Wandsbek, Herstellung wn mdersiandsfdhigen 
Formslucken aus aktiver Kohle, Knochenkohle oder Blutkóhle, dad. gek., daB man die 
Kohle mit einer Lsg. von Cellulosexanthogenat oder yon Kupferoxydammoniakcelluloso 
zu einer klebrigen M. knetet, dieso mit oder ohne Zusatz von indifferenten Fiillstoffen, 
mit oder ohne Verwendung yon Metali- u. oder Textilgeweben ais Verstarkung zu 
Gegenstanden preBt u. dann das Bindemittel ais Cellulosehydrat ausfallt. (D. R. P. 
572134 KI. 12 i yom 9/4. 1931, ausg. 11/3. 1933.) D r e w s .
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Hubert Kappen, Bonn, Thermische Zerlegung von Camallil in  Gegenwart von 
Wasserdampf, dad. gck., daB das Arbeitsgut standig oder wiederholt in Zeitabstanden 
zerkleinort wird. (D. R. P. 572 114 KI. 12 1 vom 19/12.1930, ausg. 10/3.1933). D r e w s .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m b. H., Berlin (Erfinder: JeanD’Ans und 
Franz Busch, Berlin), Frakticmierte Abtrennung des Kaliums von Rubidium mittels 
der Camallite, dad. gek., daB die Trennung mit einem ammoniumlialtigen Carnallit 
durchgefiihrt u. daB zur weiteren Trennung des Rb vom K  das NH3 entfernt wird, 
wenn der Carnallit etwa die Halfte oder wcniger K-Carnallit enthalt. (D. R. P. 571 897 
KI. 12 1 vom 24/10. 1931, ausg. 8/3.1933.) D re w s .

Haden Limę Co., Houston, iibert. von: Cecil Rhea Haden, Houston, Gewinnung 
ton Kalk aus Ausłerschalen. Die zerkleinerten u. gesiebten Schalen gelangen naeh dem 
Wasehen in einen Drehofen; letzterer -wird mit einem bei der Verbrennung keine festen 
Prodd. abgebenden Brennstoff erhitzt. Das calcinierte Prod. wird sodann gekiihlt. 
Der so erhaltene Kalk ist yerhaltnismaBig rein. — Weitere Ausfiihrungsformen des 
Verf. werden beschrieben. (A. P. 1 896 403 vom 29/8. 1930, ausg. 7/2. 1933.) D r e w s .

Hanns Blahetek, Wien, Herstellung von reinem basischem Magnesiumcarbonat aus 
Mg cnthaltenden Rohstoffen dureh Behandlung derselben — gegebenenfalls naeh 
Erhitzung — mit gespanntem W.-Dampf, C02 u. W., 1. dad. gek., daB gesinterte Stein- 
materialien, die das Mg in Form von nieht oder nur wenig reaktionsfahigen Verbb., etwa 
Silicaten, Ferriten u. dgl., enthalten, wie z. B. die „Berge“, welche beim Totbrennen 
von Magnesit ais Abfalle der Magnesitindustrie entstehen, in hochgespanntem W.- 
Dampf von mindestens 6 atu behandelt werden, wobei sie in ein Pulver zerfallen u. 
daB dieses Pulver unter reichlieher Luftzufiihrung so weit erhitzt wird, bis einerseits 
otwa yorhandene C02 ausgetrieben u. andererseits die vorhandenen Fe-Verbb. in eino 
in wss. CO, unl. Form ubergefiihrt werden, worauf das Pulver in an sich bekannter 
Weise der Einw. von C02 u. W., gegebenenfalls unter Druck, ausgesetzt wird. — 2. dad. 
gek., daB aus der im Laufe des Verf. erhaltenen noch unreinen C02 u. Mg-Bicarbonat 
enthaltcnden Lsg., mit oder ohne Zufuhr von Warme, so viel C02, z. B. auf mechan. 
Wege, wie dureh Ruhren, Durchfiihren yon Gasen oder dureh Kombination dieser 
MaBnahmen oder aber auch dureh bloBes Stehenlassen, ausgetrieben wird, daB die 
Ca- u. Fe-Verbb. in unl. Form iibergefiihrt u. zur Abscheidung gebracht werden. (Oe. P. 
131566 vom 18/9. 1929, ausg. 25/1. 1933.) D r e w s .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Conway von Girsewald,
Martin Marschner, Frankfurt a. M., und Hans Siegens, Langelsheim), Zerkleinerung 
von aus Schmclzflufl gewonnener Tonerde. (D. R. P. 565 733 KI. 12 m vom 9/5. 1926, 
ausg. 28/2. 1933. — C. 1928. I. 2119 [E. P. 284 131].) D r e w s .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Conway von Girsewald, 
Martin Marschner, Frankfurt a. M., und Hans Siegens, Langelsheim), Zerkleinerung 
von schmelzflussiger Tonerde gemaB D. R. P. 565 733, 1. dad. gek., daB man die mit 
Hilfe von PreBluft, Gasen oder Dampfen yerspruhte Tonerde dureh einen mit ver- 
spruhtem oder zerstaubtem W. oder einer sonstigen geeigneten Kiihlfl. durchsetzten 
Raum hindurch einem mit der Kiihlfl. gefiillten oder von ihr durehflossenen Behalter 
zufiihrt. — 2. dad. gek., daB die Mógliclikeit ausgeschlossen wird, daB der sich ent- 
wickelnde W.-Dampf auf seinem Abzugswege mit h. Schmelze in Bcruhrung kommen 
kann. — 3 weitere, auf die Vorr. beziigliche Anspriiche. (Hierzu vgl. E. P. 284 131:
C. 1928. I. 2119.) (D. R. P. 568 541 KI. 12 m vom 5/6. 1926, ausg. 7/3. 1933. Zus. 
zu D. R. P. 565 733; vgl. vorst. Ref.) D r e w s .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Siegens, Goslar), 
Herstellung von reiner Tonerde dureh elektrotherm. Red.-Schmelze von tonerdehaltigen 
Stoffen, wobei nieht von Anfang an die ganze benotigte Menge des Red.-Mittels zur An
wendung kommt, 1. dad. gek., daB das Red.-Mittel, z. B. Kohle, zusammen mit dem 
unbehandelten Rohmaterial in zunachst unzureichenden u. erst im Verlauf des Schmclz- 
vorganges in fiir die Gesamtbeschickung zureichenden Mengen zugefiihrt wird. — 2. dad. 
gek., daB man gegen Ende der Beschickung mit Rohmaterial oder naeh Beendigung 
derselben dem Bad ein Schwermetall, vorzugsweise Fe, oder Schwermetalle, z. B. Fe 
enthaltende Si- u. Ti-arme oder -freie Substanzen, notigenfalls mit Kohle gemischt, 
zufiihrt. —  3. dad. gek., daB man das Fe in Form eines Fe enthaltenden Tonerdeprod. 
zufiihrt, welches z. B. dureh Losen von Ton o. dgl. in Sauren, vorzugsweise HC1, 
Trennen der Lsg. yon der unl. Si02, Eindampfen u. therm. Zers. der Salze gewonnen 
werden kann. — 4. dad. gek., daB man naeh dem im D. R. P. 509 131; C. 1931.1. 2915 
beschriebenen Verf. arbeitet, wobei das in der ersten Periode gewonnene Ferrosilicium
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ais an Po reiches Materiał dcm Ofen am oder gegen Endo des Rohmaterialchargierens 
zugefiihrt werden kann. (D. R. P. 571495 KI. 1 2 m vom 15/1. 1927, ausg. 1 /3 .
1933.) D r e w s .

YI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
A. J. Mc Dennid, Verąrbeilung von Feldspal und Quarz. Beschreibung der 

Malilung von Feldspat u. Quarz fur die Glasindustrie in einer Miihlc der C o n s o l id a t e d  
F e ld s p a r  C o rp . in Trenton, N. J . (Engng. Min. J. 134. 105. Marz 1933.) R. K. Mu.

T. K. Sherwood und E. W. Comings, Die Trocknung fester Kor per. V. Mecha- 
nismus der Trochiung von Tonen. (IV. vgl. C. 1932. I. 2618.) Vff. untersuchen experi- 
mentell die Trocknung yerschiedener Tone, von Quarzstein, Seesand u. einer porósen 
kcram. Platte. Aus den Kurven %  Feuehtigkeit-Trocknungsgeschwindigkeit ist er- 
sichtlich, daB auch hier plótzlich eine Periode fallender Trocknungsgeschwindigkeit von 
dem Punkt der krit. Feuchtigkeit an auftritt. Der Mechanismus der Trocknung wird 
in dieser Periode zuerst von Oberflachenverdampfung beherrscht, dann von der inneren 
Fl.-Diffusion. Die yon N ew m an  (C. 1932. I. 1277) vorgeschlagencn Gleichungen gebon 
den experimentell gefundenen Trocknungsverlauf nicht zutreffend wieder. (Ind. Engng. 
Chem. 25. 311— 16. Marz 1933. Cambridge, Mass., Inst. of Technology.) R. K. M u l l e r .

E. TuschhoJf, Soli Sleinzeug reduzierend gebrannl werden ? (Vgl. Hauser,
C. 1933. I. 103; D o rfne r , C. 1933.1. 2157.) An einer Klinkermasse von angegebener 
Zus. wird der Brennvorgang bcschrieben. Das Herausbrennen des C (2,7—3,0%) 
erfolgt von Kegel 022—013a ohne Schwierigkeit, da der ubhche Scherben (Sinterungs- 
temp. etwa bei Sk 8 ) bei Sk 013a seine gróflte Porositat besitzt. Bei Silbcr- bis Gold- 
schmelzhitze dagegen hat die Zusainmenziehung der Poren schon begonnen. Die fiir 
einen dunklen Scherben notwendige Red.-Periode beginnt bei Sk OlOa. Bei etwa 
Sk Ola erfolgt dann eine oberflachliche Braunoxydation. Beste Kontrolle sind Kegel u. 
Zichprobe. Brennt man nur reduzierend, so wird der Scherben durch C-Einlagerung 
klanglos. Nicht vollstandig reduzierte Scherben mit gelbem Kem zeigen oft Risse 
infolge der verschiedenen Warmeausdehnung der beiden Schichten. Auch mit weniger 
ais 3% Fe20 3 wrird infolge der Bldg. yon leichtschm. Ee-Oxydulsilicaten eine gute 
Sintcrung in reduzierender Atmosphare erreicht. GroBerer C-Geh. erhoht nicht dic 
Eestigkeit des Scherbens, dagegen ist Aufblahungsgefahr bei kurzer Oxydation vor- 
handen. So schwer wie das vollstandige Ausbrennen des C ist, so leicht yerschwindet 
die yorhandene Red. im Scherben. Vf. betont das der Red. vorauszuschickende voll- 
standige Ausbrennen des C bei hochster Porositat des Scherbens. (Tonind.-Ztg. 57- 
189—90. 210— 12. Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 
96—98. 125— 26. Eebr. 1933. Hoganas.) Sciiusterius.

D. Steiner, Kalkgehalt und Brennbarkeit von Zementrohmischungen. Rohmehle mit 
hohem CaC03 -Geh. erwiesen sich ais am leichtesten brennbar, trotzdem diese Mischungen 
nach dem Gliihen den gróBten unl. Ruckstand aufwiesen. Seine Menge darf nicht zur 
Best. der Brennbarkeit einer Rohmischung herangezogen werden. Der AufschluB 
vom Rest beim Gliihen wird durch Diagramme veranschaulicht. (Tonind.-Ztg. 57. 
171— 73. 20/2. 1933.) E l s n e r  v . G ro n o w .

Kurt Walz, Einfliisse auf die Verarbeitbarkeit des Betons. Mahlfeinheit, spezif. 
Gewicht, Menge der auftretenden Neubildungen u. WasserabstoBung schwanken 

-stark bei yerschiedenen Portlandzementen u. damit auch dereń Verarbeitbarkeit. Die 
beste Verarbeitbarkeit ergeben Mischungen, dic hinsichtlich Zementgeh. u. Kornzus. 
so aufgebaut sind, daB alles fiir die Erhartung iiberflussige W. durch Oberflachen- 
krafte gebunden wird u. ais Schmierfilm wirken kann. Diskussion des Einflusses der 
Eigg. der Zuschlagstoffe u. von Zusatzen auf die Vcrarbeitbarkeit. jUit steigender 
Temp. des Zementbreis werden die AusbreitmaBe kleiner. (Zement 22. 78—81. 93— 95. 
16/2.1933. Materialprufungsanstalt Stuttgart.) E ls n e r  v. G ro n o w .

Joseph A. Kitts, Zusammenstellung ton Grundsatzen fu r Belonmischungen. X I. Ge- 
selze und bekannte Regeln fur die Zusammensetzung der Mischungen. (X. vgl. C. 1933.
I. 2452.) Diskussion der Gleichungen von T a lb o t  u . R i c h a r t  fiir Zus. u. Dichte des 
Betons u. Berechnung der Festigkeit aus diesen GróBen. Ermittlung des giinstigsten 
Zement-W.-Verhaltnisses u. der benótigten Zementmenge bei bekanntem Hohlraum 
in den Zuschlagstoffen. (Concrete, Cement^Mill. Edit. 41. Nr. 3. 5— 7. Marz 1933. 
San Francisco, Calif.) ~ E ls n e r  v . G ro n o w .
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Michel Finot, Die Pervibration, ein automatisches Verdichlungsverfahren fiir Beton. 
Die Sckwierigkeiten beim Verdichten von wegen ihrer hoheren Festigkeit bevorzugten 
wasserarmen Betonmischungen werden durch den „Pervibrateur“ genamitcn Apparat 
behoben. Kleine Erschutterungen bewirken eine merldiche Verdichtung der Teilclien- 
packung. (Buli. Soc. Encour. Ind. nat. 131. 655—68. Dez. 1932. Paris, Stiidt. 
Lab.) E ls n e r  v. G ro n o w .

C. R. Platzmann, Wasserundurchlassiger Mórlel und Beton. I. u. II . Ubersicht 
iiber die Natur der Mórteldichtungsmittel: Ole, Seifen, bituminóse Stoffe, hydraul. 
Kalk, Salze, Wasserglas, Paraffin usw. Ansfcriche ais Korrosionsschutz, meist auf 
bituminóser Basis. (Zement 21. 737—40. 22. 23—25. 1933.) E. v. G ro n o w .

— , Apparat zur selbstst&ndigen Aufzeichnung der Erhartung des Mortels. Bauart 
Amsler RC 143. Vicat-Nadelapp., der in regelmaBigen Zeitinteryallen die Eindruck- 
tiefe der Nadel in dem Mórtel registriert. (Zement 22. 118— 19. 2/3.1933.) v. G ro n o w .

R. Rieke und W. Steger, Uber die sachgemafie Verwendung von Segerkegdn. Die 
groBe Bedeutung der Segerkegel bei der tjbcrwachung eines jeden Brandes keram. 
Erzeugnisse, wobei Temp. u. Zeit kontrolliert werden miissen, wird an Hand einer 
groBen Zahl von Beispielen u. Bildern aus der Praxis dargetan. (Keram. Rdsch. Kunst- 
keramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 144—48. 23/3. 1933. Berlin, Chem.-techn. 
Versuchsanst. bei d. Staatl. Porzellanmanufaktur.) SCHUSTERIUS.

E. W. Reed-Lewis, E in rationelles Kriterium fiir die Mahlfeinheit von PorlUmd- 
zemenł: Da mit abnehmender KorngróBe die reagierenden Oberflachen der Zementkorner 
zunehmen, steigen mit zunehmender Mahlfeinheit die Druckfestigkeiten an, u. zwar 
linear in Abhangigkeit von einem Koeffizienten, der durch die prozent. Mengen der 
verschiedenen Siebfraktionen definiert wird. (Concrete, Cement Mili. Edit. 41. Nr. 3.

11— 12. Marz 1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Hans Kiihl, Formeln zur Bestimmung des gunstigsten KalkgeJmlts von Zement. 
Bei Beschrankung auf das 3-Stoffsystem Si0 2-Ca0-Al20 3 erhalt man fiir den groBt- 
móglichen CaO-Geh. die Formel CaO(max) =  2,8 SiÓ2 + 1,1 A1203, unter Beriick- 
sichtigung des Fe20 3 ais 4. Komponente CaO(max) =  2 , 8  S i0 2 + 1,1 A120 3 + 0,7 Fe20 3. 
Bei aquivalenten Gehh. an Fe20 3 u. A120 3 (entsprechcnd der BROWNMlLLERschen 

Verb. 4Ca0-Al20:,-Fc203) u. bei Erzzementen erhalt man dieselbe Formel fiir CaO(max)- 
(Pit and CJuarry 25. Nr. 7. 36— 43. Marz 1933.) E ls n e r  v . G ro n o w .

W. Wittekindt, Bestimmung von Zu-schldgen neben Portlandzement. Die Methode 
von G r i g o r j e f f  u. C h a ik in a  (C. 1933. I. 2453.) zur Best. von Zuschlagen wie TraB 
neben Portlandzement durch Kochen mit 1% HC1 ist zur Best. von TraBzusatzen zu 
Portlandzement ungeeignet u. nur zur Best. hochkieselsaurehaltigen Zuschlagmaterials 
geeignet. Dagegen ist die Best. des TraBgeh. aus dem Kalkgeh. nach G r ig o r je f f  

u. C h a ik in a  die brauchbarste Methode. (Tonind.-Ztg. 57. 185. 23/2. 1933. Neuwied, 
Dyckerhoff-Wicking A. G.) E ls n e r  v . G ro now .

Sklarny a Raffinerie Josef Inwald Akc. Spoi., Prag, Reflektierende Uberziige 
auf Glasgegenstanden, insbesondere Reflektoren und Spiegeln. Auf die mit einer Ag- 
Schieht versehenen Gegenstande wird eine Schutzschicht aus galvan. niedergeschlagenem 
Ni aufgebracht. (Tschechosl. P. 37 990 vom 9/1. 1930, ausg. 10/11. 1931.) Schonf.

Westinghouse Electric & Mfg. Co., East Pittsburgh, Mctalliiberzuge auf kera- 
mischen Gegenstanden. Man bringt auf die keram. Massen eine Pt-Glasur, enthaltend 
bis 7%  Metali u. crhitzt dann auf 450—800°. ZweckmaBig wird eine Glasur verwendet, 
welche bis 4,3° / 0 Pt oder PtCl2, 3,1% Au u. 0,3% Bi ais Metali oder BiCl3 enthalt. 
(Tschechosl. P. 37 724 vom 30/10. 1929, ausg. 10/10. 1931. A. Prior. 7/11. 1928. 
Zus. zu Tschechosl. P. 35 243; C. 1932. II. 4442.) S c h o n fe ld .

Vereinigte Gluhlampen und Electricitats Act.-Ges., Ujpest, Ungarn, Verfahren 
zur teiliceisen Verspiegdung von Glasgegenstanden, insbesondere von Photozellen, Ver- 
starkerrohren usw., dad. gek., daB die auf irgendeine bekannte Weise hergcstellte Yer- 
spiegelung durch anod. Auflósung des Metallbelages im Glase teilweise entfernt wird. 
Ais Kathode wird eine Elektrode Yerwendet, dereń GróBe u. Form dem herzustellenden 
Fenster entspricht u. die aus einer Salzschmelze, z. B. von Natronsalpetcr, besteht. 
Zur Farbung des Glases leitet man nach der Einfiihrung des Metalls in das Glas den 
Strom in entgegengesetzter Richtung solange durch das Glas, bis die gewunschte 
Farbung erreicht ist. (Ygl. D. R. P. 561742; C. 1933. I. 104.) (D. R. P. 571 988 
KI. 32b Tom 31/3. 1931, ausg. 8/3. 1933.) M. F. M u l l e r .
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Duplate Corp., Delaware, iibert. von: William O. Lytle, New Kensington, 
V. St. A., Verbundglas. Die mit einer piast. Zwischensehichfc (Celluloid, Harz u. dgl.) 
u. einem Klebmittel yereinigten Glasscheiben werden in einem Autoklayen mit 95°/0ig. 
H 2 S04 bei 110° u. 10 at yerpreBt, wobei die Bander der Zwischenschieht bis zu einer 
gewissen Tiefe fortsclimelzen u. eine yollkommene Verklebung der Gliiser bewirken. 
Nach 5— 10 Min. nimmt man den Verband aus der Saure u. wascht mit h. W . nach. 
(A. P. 1885 272 vom 10/10. 1931, ausg. 1/11. 1932.) E n g e r o f f .

Duplate Corp., Delaware, ubert. von: James H. Slierts, Brackenridge, V. St. A., 
Schneiden von Verbundglas. Die angeritzten Scheiben werden in einem Quellbad so 
gelagert bzw. durch Blócke untcrstiitzt, daB wahrend der Einw. der Fl. das abzuteilende 
Śtiick durch seine Schwerkraft absinkt u. durch den sich hierbei erweiternden Schnitt 
ein intensiverer Angriff der El. erfolgen kann. Ais Quellmittel verwendet man zweck- 
maBig Diathylglykol. (A. P. 1887 564 vom 7/3.1930, ausg. 15/11.1932.) E n g e r o f f .

Duplate Corp., Delaware, iibert. yon: James H. Sherts, Brackenridge, V. St. A., 
Verbundglas. Die Vereinigung der Glasplatten mit der Zwischenschieht erfolgt in einem 
besonderen Autoklayen, in dem mehrere Glasyerbande, getrennt durch Metallplatten, 
von einer Klammer zusammengehalten werden. Nach dem Evakuieren des Behalters 
werden die einzelnen Schichten unter Druck zusammengepreBt, eine h. Quellfl. zu- 
gefiihrt, die die unter Druck stehende Zwischenschieht leicht erweicht u. nunmohr 
durch zusatzlichen Druck auf die Fl. der Gesamtdruck erlióht. (A. P. 1887 565 
Tom 7/3. 1930, ausg. 15/11. 1932.) E n g e r o f f .

Ulrich Hahn, Berlin, Herstellung fcuerfester Massen yon chem. indifferenten 
Magermitteln mit einem organ. Bestandteile enthaltenden Bindemittel, 1. dad. gek., 
daB ais Bindemittel Gemenge von einem oder mehreren Oxyden der alkal. Erdmetalle 
mit EiweiBstoffen yerwendet werden. — 2. dad. gek., daB Stoffe, besonders Fil., allein 
oder in Verb. mit W. zugesetzt werden, welche die zwischen den Oxyden u. den EiweiB
stoffen eintretende chem. Rk. bewirken bzw. befórdern, z. B. NH3, Alkalien oder alkal. 
reagierende Salze. — 3. dad. gek., daB der M. Sintcrinittel zugesetzt werden. — Zweck- 
maBig werden auch Stoffe zugesetzt, welche das Erharten der M. bewirken bzw. be- 
fordern, z. B. Borax, sowie Mittel, welche, wie H 3B 03, die Zers. der EiweiBstoffe ver- 
hindern. (D. R. P. 572 019 K I. SOb yom 2/12. 1930, ausg. 9/3. 1933.) K u h l in g .

Ernst Curt Loesche, Berlin, Aufbereitung von Zementrohstoffen aus trockenem 
Kalkstein oder Kalkmergel u. feuchtem Ton, dad. gek., daB man den Kalkstein oder 
Kalkmergel in trockenem Zustande, den Ton in fl., nótigenfalls geschlammtem Zu- 
stande, zusammen einer Luftstrommuhle aufgibt. — Es werden gleichmaBig zusammen- 
gesetzte Gemische der Rohstoffe erhalten. (D. R. P. 571 879 KI. 80b vom 14/10. 1931, 
ausg. 6/3. 1933.) K u h l in g .

M. Lantz, Larbro, und H. Astrom, Stockholm, Herstellung von fiir Gasbeton be- 
slimmłem Zement, weleher arm an freiem Kalit u. freien Alkalien ist, unter Zusatz dieser 
Stoffe zur Erhóhung der Gasentw., dad. gek., daB man ais Zusatz den Staub benutzt, 
weleher aus den Abgasen der Zementófen erhalten werden kann. — Dieser Staub be- 
steht in der Hauptsache aus einer freien Kalk enthaltenden Rohzementmasse u. ge- 
branntem Zement in sehr feiner Verteilung; er enthalt noch 3—5% freies Alkali. 
(Schwed. P. 71517 vom 6/3. 1929, ausg. 31/3. 1931.) D re w s .

E. I. Lindman, Stockholm, Herstellung von Gasletcm unter Verwendung yon 
treibmittelhaltigen Bindemitteln, Sand u./oder makadamartigem Zusatzmaterial, wie 
Hochofenschlaeke, Bimsstein, Kohlensehlacke, tonhaltigen Stoffen o. dgl., dad. gek., 
daB man der M. eine so trockne Konsistenz erteilt u. Materiał solcher Kórnung zusetzt, 
daB der unexpandierte Beton nach der Zumischung Hohlraume enthalt, die nur teil- 
weise mit treibmittelhaltigem Mórtel gefiillt sind, weleher spater espandiert u. bis zu 
einem gewissen Grad nachtraglich die Hohlraume ausfullt. — Ais Bindemittel dient 
Zement, wahrend ais Treibstoff Al-Pulver benutzt wird. (Schwed. P. 70 996 vom 
16/5. 1930, ausg. 20/1. 1931.) D re w s .

B. Long, Les proprietes physiques et la fusion du yerre. Paris: Dunod 1933. (V III, 489 S.) 
Br.: 98 fr., rei.: 108 fr.

VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
Albert R. Merz, William H. Fry, John O. Hardesty und J. Richard Adams,

Hygroskopizitat von Diingesalzen. Reziproke Salzpaare. (Ygl. C. 1929- II- 2596.) Vff.
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bestimmen dio Dampfdrucke der gesatt. Lsgg. von 18 Salzpaaren u. ermitteln liieraus 
die iiber diesen Lsgg. herrschende relative Feuchtigkeit. Diese ist im allgemeinen 
gróBer ais bei dem hygroskopischsten Salz, das in der festen Phase yorliegt. Es wird 
vorgeschlagen, ais Mafl fiir die Hygroskopizitat eine „Hygroskopizitutszahl“ anzunehmen, 
die gegeben ist durch den Ausdruck (100 —  %  relativer Luftfeuchtigkeit im Gleich- 
gewicht mit der Lsg.). Fiir diese Zahl ergeben sich bei den untersuchten Systemen 
folgende Werte, bis auf 2 Zahlen bezogen auf 33°:

NO/HjPO/ Cl'NO„' crH ^po / S0 4"H.2P 0 / C1'S04" N0 3 'S04"

K C a" . . . 1 2 , 2 21,7 25" 23,9
K'Na' . . . 37,1 33,1 26,7
K ‘NH4- . . 40,2 32,1 27,2 2 1 , 0 28,7 30,8
Na-Ca" . . 31,9
N aN H / . . 36,2 48,1
NH 4 ‘Ca“ . . 47,2 26,1 25" 12,3

(Ind. Engng. Chem. 
Investigations.)

25- 136—3S. Febr. 1933. Washington, Fertil. and Fixed Nitr.
R . K . M u l l e e .

Elek 'Sigmond, Grundprinzipien und Anwendung meincs allgemeinen Bodensystems. 
Kurzer Bericht iiber das vom Vf. auf genet. u. dynam. Grundprinzipien aufgestellto 
Bodensystem. Prakt. Anwendungsbeispiele. (Mezógazdasagi-Kutatasok 5. 391—404. 
Nov. 1932. Budapest, Techn. Hochsch.) S a i le e .

O. Tornau und W. Prafiler, Slickstoffauswaschungsversuche. Lysimeter- u. Feld- 
verss. mit Lehm- u. Sandboden. Zur Anwendung gelangten Natronsalpeter, Ammon- 
sulfat u. ein organ. N-Diinger, der aus 5 Teilen Komposterde u. 1  Teil Fleischmehl 
hergestellt wurde. Zur Auswaschung des Stickstoffes aus der oberen, 5 cm tiefen Krume- 
schicht waren beim Sandboden durchschnittlich 180 mm u. beim Lehmboden 200 mm 
Regen erforderlich. Der (NH4 )2 S04-Stickstoff wurde schneller ausgewaschen ais der 
NaN03 -Stickstoff. Dies ist vermutlich auf die yerkrustende Wrkg. des Na-Ions zuriick- 
zufiihren. Vff. betonen, daB die Auswaschung langsamer vor sich geht, wenn der Boden 
bepflanzt ist. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. B. 11. 507— 18. 1932. 
Góttingen, Univ., Institut fiir Pflanzenbau.) SCHULTZE.

Gr. Guittonneau und J. Keilling, tjber die Bildung von hoheren Polythionaten 
im Verlauf der Auflosung von elemenłarem Scliwefel im Boden. (Vgl. C. 1933. I. 109.) 
Bei der Osydation des Schwefels im Boden treten vor der endgiiltigen Sulfatbldg. 
verschiedene Zwischenverbb. auf. Es wurden wenig Hyposulfit u. gróBere Mengen 
hoherer Polythionato eindeutig identifiziert. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 195. 
679—81. 1932.) W. S c h u ltz e .

S. M. Drachev, Die Loslichkeit der festen Bodenphase in Wasser. Dio Lóslichkeit 
von Tschernosem, Podsol u. grauem Waldboden wird durch Behandlung mit verschie- 
denen Mengen W. (1: 1 bis 1: 128) bestimmt. Bedeutet x die Menge der losl. Elektro- 
lyte, V das Verhaltnis zwisehen dem Volumen des Lósungsm. u. dem Bodengewicht, 
b dio Menge der 11. Salze, die durch wenig W. estrahiert werden kónnen u. y eine Kon

stantę, so ergibt sich die Gleiehung x =  y]AT-f b. Diese Gleichung konnte auch bei 
der Best. der Lóslichkeit von Phosphatmineralien bestatigt werden. (Soil Sci. 35. 
75—83. Jan. 1933.) W. S c h u ltz e .

H. Niklas und H. Poschenri°der, Die Ausfiihrung der Aspergillusmethode zur 
Bestimmung des Kalibedurfnisses des Bodens. Inhaltlich ident. mit den C. 1932. I. 
3485 u. II . 425 ref. Arbeiten. (Mezógazdasagi-Kutatósok 5. 341—50. Sept. 1932. 
Weihenstephan.) _______ ____________ S a i le e .

Richard Bayer, Karlsruhe, Herstellung eines streubaren Dungemittels aus Calcium- 
nitrat. Eine konz. Lsg. von Ca(N03 ) 2 wird mit einer geringen Menge eines Gemisches 
yon KN03, NaN03 oder Mg(N03 ) 2 versetzt. Der Geh. des Endprod. an diesen Bei- 
mengungen soli 5—20% betragen. (Can. P. 298 321 vom 25/3. 1929, ausg. 18/3.
1930.) _ D e e w s .

L. P. Curtin, Cranbury, Schulz von Pflanzenstoffen o. dgl. gegen Insel-lenfraP, 
Schwamm usw. Die Impragnierung bzw. Bespriihung der Stoffe erfolgt mit einer Cu- 
u. As-Verbb. enthaltenden wss. Lsg. Man benutzt z. B. ein Kupferoxydsalz, As20 3
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u. das Salz einer fliichtigen organ. Saure, wie Na-Aeetat oder Na-Formiat. Es ist 
wesentlich, daC die verwendeten Stoffe unter der Einw. der Atmospharilien stark 
giftige u. wenig 1. Cu-Verbb., wie z. B. Cu-Arsenit, bilden. Die Umsetzung dieser Stoffe 
verlauft z. B. nach folgender R k .:

CuCl2 + H 3As03 + 2 CH3COONa ^  CuHAs03 + 2 NaCl + 2 CH3C00H. 
(Schwed. P. 71112 vom 19/2. 1927, ausg. 1 0 /2 . 1931.) D re w s .

N. Noort, den Haag, Holland, Mitlel zur Vertilgung von Kakerlaken u. dgl., be- 
steliend aus 90% NaF u. 10% Borax. (Belg. P. 367 972 vom 19/2. 1930, Auszug
veroff. 25/8. 1930.) A l t p e t e r .

VIII. Metallurgie. MetaUographie. Metallverarb eitung.
E. Piwowarsky, Uber Versuche mit dem norwegischen Vanadin-Titanrolieisen. 

Die Ergebnisse der Festigkeitspriifungen von 10 im 150 kg-Hochfrequenzofen er- 
schmolzenen, in griine Sandformen yergossenen Probeschmelzungen mit 0,15 bis
0,49% V, 0,038 bis 0,120% Ti werden mitgeteilt, des weiteren Unterss. an TeinperguB 
mit V-Ti-Eisenzusatz. Es ergaben sich Verbesserungen der Erzeugnisse. Die Ver- 
sehleiBfestigkeit des mit V-Ti-Eisen hergestellten GuBeisen wird besonders gewiirdigt. 
(GieBerei 20. 61—63. 17/2. 1933. GieB. Inst. T. H. Aachen.) W e n t r u p .

Leon Guillet und Marcel Ballay, Spezialgufteisen. Der EinfluB von Legierungs- 
zusiitzen auf die nieclian. Eigg., die Korrosionsbestandigkeit, Zunderbestandigkeit, 
das Waehsen u. die elektr. u. magnet. Eigg. wird erórtert. Im  einzelnen finden dabei 
Si-, Cr-, Ni-, Mo-, Cu-, Al-legierte GuBeisen Beriicksichtigung. (Buli. Ass. techn. 
Fonderie 6 . 582—97. Sept. 1932.) W e n tr u p .

Hjalmar Granholm, Ein Problem der Wdrmeleitung, welches auch fur die Kohlen- 
stoffdiffusion im Stahl verwendet werden kann. Es wird eine Losung fiir die Differential- 
gleichung der radialen Warmestrómung in einem Zylinder angegeben. Bei entsprechender 
Umwandlung gibt die Gleichung die Móglichkeit, die Diffusionskonstante fiir Kohlen- 
stoff aus der diffundierenden Menge, der Zeit, der C-Verteilung zu einer bestimmten 
Zeit u. der Lóslichkeit fiir C zu berechnen. (Jernkontorets Ann. 117. 14—20. 
1933.) W e n tr u p .

A. Westgren, Krystallstruktur der Schnellstahlcarbide. Vf. erganzt die derzeitigen 
gemeinsam mit G. P hraG M EN  (C. 1928. I .  2653) durchgefuhrten Unterss. Fiir das 
Carbid Fe.,W2C w'erden die Koordinaten des Gitters u. die wahrscheinlichste Yerteilung 
der Fe-, W- u. C-Atome angegeben. Fiir hoher W-haltige Stahle wird das vermutete 
Carbid Fe3W3C bestiitigt. (Jernkontorets Ann. 117. 1— 14. 1933.) W e n t r u p .

A. L. Feild, Herstellung von rostfreiem Stahl aus Ferrochrom, Schrolt oder Erz. 
Beschreibung der in Amerika ublichen Chargenfiihrung bei der Herst. von rostfreiem 
Stalli im bas. Elektroofen. Die Verbilligung der Prodd. liiingt wesentlich von einer 
Verbilligung des Chromeinsatzes ab. Das Wiedereinsehmelzen von Cr-haltigem Schrott 
im Lichtbogenofen macht Schwierigkeiten, dagegen ist der Induktionsofen fiir diese 
Zwecke brauehbar. Die Verwendung von Cr-Erz zusammen mit Ferrosilicium wird 
auch kurz besprochen. (Metal Progr. 23. Nr. 2. 13— 17. Febr. 1933.) W e n t r u p .

G. Tammann und K. L. Dreyer, Uber die Form, und Struktur des Bleischrotes. 
Der Zusatz von As bis zu 0,5% zu Pb ermóglieht die Herst. von rundem Bleischrot. 
Diese Wrkg. wurde bisher einer Anderung der Oberflachenspannung der Pb-Tropfen 
durch As zugeschrieben. Die Unters. ergab jedoch, daB die Abrundung des Schrotes 
auf Bldg. einer diinnen Haut beruht. Auf der Cberflache As-haltiger Pb-Tropfen 
entsteht bei 350°, arsenige Saure, As203, die die Bleioxydschicht entfernt u. die Tropfen 
bis zum Beginn ihrer Krystallisation mit einer dunnen Haut von fl., arsenigsaurem Pb 
iiberzicht, die erst bei 200° erstarrt. Der Pb-Tropfen kann dadurch leicht abreiBen u. 
Kugelgestalt annehmen. — Bei der Krystallisation der Pb-Tropfen bilden sich immer 
mehrere Dendrite. (Z. Metallkunde 25. 64. Marz 1933.) G o ld b aC H .

Charles Vickers, Besozydationsmittel fu r Messinglegierungen. (Vgl. C. 1933. I. 
2164.) Eine groBere Vers.-Reihe mit verschiedenen Desoxydationsmitteln fiir GelbguB 
mit hohem Zn-Geh. wird durehgefiihrt. Al- u. Si-Zusatze erleichtern das GieBen u. 
geben dem GuB ein gutes Aussehen, der GuB ist jedoch nicht druckfest. Druclcfester 
GelbguB laBt sich mit einer Legierung aus 2% Sn, 2% Ni, 2%  P, Rest Cu ais Des- 
osydationsmittel erzielen. Dieser geringe P-Geh. ist bei einem Zn-Geh. iiber 40°/o 
nicht mehr ausreichend u. wird hierbei erfolgreich durch Si ersetzt. Legierungen, die
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auf diese letzte Art mit Si-Zusatz yergossen sind, werden ais Siliciumbronzen bezeiclinet. 
(Foundry 61. Nr. 2. 26— 27. Febr. 1933.) G o ldbaC H .

R. Thews, Das UmscJunelzen schwieriger Gieperei- und GuPputzereiabfdlle in der 
Aluminiumgieflerei. Prakt. Erórterungen iiber das Magnetscheiden, Entólen u. Bri- 
kettieren yon GieBereiabfallen u. eingehende Besclireibung von zwei bewahrten 
Sehmelzmethodcn. (Metallborse 23. 277—79. 4/3. 1933.) G o ldbaC H .

Eduard Kaschny, Geschweifite Bohrleitungsteile. Vf. gibt Anwendungsbeispiele 
fiir die autogene, die Lichtbogen- u. die WassergasschweiBung im Rohrleitungsbau, 
im einzelnen: Rohryerbb., Absperrorgane, Druckbehiilter, Debnungs- u. Abzweigstiicke. 
(Warnie 56. 142— 45. 4/3. 1933. Berlin-Tempelhof.) L u d e r .

Hans Schinuckler, E in neues Me[3- und Anreipgerat fiir  Schweipniikle. (Apparate- 
bau 45. 31— 32. 17/3. 1933. Berlin.) L u d e r .

E. A. Ollard, Die Praxis des Plattierens. Der Galtanisierbclrieb. (Vgl. C. 1933. 
I. 1678.) Allgemeines iiber die Einrichtuńg der Galvaniseurwerkstatt; elektrotechn. 
Ausriistung, BadgefaBe, Filter, Pumpen, Zirkulationsyorr. usw. werden besprochen. 
(Metal Ind., London 41. 255. 13 Seiten bis 549. 1932.) K u t z e ln ig g .

M. de Kay Thompson, Neuere Fortschritle bei der Eleklroplattierung. Berieht 
■iiber die in den letzten zwei Jahren erzielten Fortschritte bei der Abscheidung von Cr, 
Ni, Cd, Ag, Zn, W, Sn u. von Legierungen. (Metal Clean. Finish. 5. 9— 18. Jan. 1933. 
Massachusetts, Inst. of Technology.) K u t z e ln ig g .

L. E. Stout, Konłrolle galranischer Bader. V. und VI. (IV. vgl. C. 1932. I I . 3297.) 
Arbeitsweise des cyankal. Cu-Bades. Anleitung zur Best. des Cu-, Cyanid- u. Carbonat- 
geh. (Metal Clean. Finish. 4. 511— 14. 607— 10. 1932.) K u t z e ln ig g .

B. Rassow und L. Wolf, Ubcr eine neue Form ton elektrolytisch abgescliiedenem 
Chrom. Dio unter gleichcn Stromdichte- u. Spannungsverhaltnissen u. in gleicher 
Dicke abgeschiedenen Cr-Spiegel yerhalten sich in bezug auf ihr Vermogen, in Cu u. 
Messing zu diffundieren (330°, 10- 4  mm Hg), je naeh der Art der bei der elektrolyt. 
Abscheidung anwesenden akt. Fremdsaure yerscliieden. Die aus SO,"-haltigen Lsgg. 
erzeugten Ndd. legieren sich selbst bei einer Dicke von 4—7 jt in 2—4 Stdn. yóllig, 
wahrend die in Ggw. yon komplesen FluBsauren gefallten Cr-Sehichten gegen Diffusion 
in das Grundmetall auBerst resistent sind. Die unlegierbaren Schichten weisen eine, 
gegeniiber den leicht legierbaren betrachtlich erhóhte Korrosionsbestandigkeit auf. 
(Angew. Chem. 46. 141—42. 4/3. 1933. Leipzig, Univ.) K u t z e ln ig g .

— , Vercadmierung an Stelle von Verzinkung. t)berblick iiber den Stand der Cd- 
Abscheidung. (Metallwar.-Ind. Galvano-Techn. 31. 107—08. 15/3. 1933.) K u tz .

Wallace G-. Imhoff, Zusatz von Cadmium zu Feuerierzinkungsbadem. Die mog- 
liche Beeinflussung der Eigg. der Verzinkungen dureh geringe Cd-Zugaben wird er- 
ortert. Cd begiinstigt (bei gleichzeitiger Ggw. von Sn u. Al) die Ausbldg. grofier Kjystall- 
flitter (spangles), was bei Metallwaren erwiinscht ist, u. yerleiht den Uberziigen sillier- 
weifien Glanz. — Fiir Verzinkungen, yon welchen moglichst hohe Korrosionsbestandig
keit yerlangt wird (Bruckenkabel), wird Cd-freies Zn yerwendet; einerseits weil das Cd 
das Verzinkungsbad dunnfliissiger u. damit die Zn-Auflage diinner macht, andererseits 
weil yollkommen reines Zn korrosionsbestandiger zu sein scheint ais das mit Cd ver- 
unreinigte. (Heat Treat. Forg. 18. 692—94. Dez. 1932.) K u tz e ln ig g .

Yoshiaki Matsunaga, Der Krystall des Zinkuberzugs einer Eisenplatte. 8— 16 qcm 
groBe Fe-Platten wurden dureh Tauchen in fl. Zn yerzinkt. Der gebildete Zn-t)berzug 
wurde nacli dem Erkalten yon der Unterlage abgelóst u. naeh der Lauemethode ront- 
genograph. untersucht. Er bestand aus einem Einkrystall, dessen (OOOl)-Ebene gegen 
die Oberflache der Fe-Platte um etwa 18° geneigt war. (Mem. Coli. Sci., Kyoto Imp. 
Uniy. Ser. A. 14. 263— 65. The Nagoya Commercial College.) S k a l ik s .

— , Das Rhodinieren. Ein neues Schutzi-erfahren und Schmuckmittel fiir Silber 
und silberahnliches Materiał. Das Rh-Bad der Firma W ie la n d ,  Pforzheim, enthalt 
pro 1 2 g Rh. Die Abscheidung des Metalles gestaltet sich einfach. Wichtig ist sorg- 
faltige Entfettung, Arbeitstemp.: 25—30°, Spannung 2— 6  Volt. Die Werkstucke 
konnen mit wenigen Ausnahmen im yerkaufsfertigen Zustande rhodiniert werden. Das 
Rh laBt sich auf Weifigold, Ag, Cu, Ni, sowie Legierungen dieser Metalle abscheiden. 
Die Rli-Uberziige sind 'weiBglanzend, hart u. ox}-dleren sich nicht. Ihre Farbę kommt 
der des Ag am nachsten. (Metallwar.-Ind. Galyano-Techn. 31. 108—09. 15/3. 
1933.) ___________________  K u t z e ln ig g .
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Soc. An. Belge d’Agglomeration de Minerais, La Louvtóre, Belgien, Hocliofen- 
proze/3. Dem pulyerfórmigen Eisenerz werden vor dem Niederschmelzen P-lialtige 
Stoffe u. der zur Thomassclimelze notwendige Kalk zugefiigt. (Belg. P. 367 556 
vom 7/2. 1930, auszug yeroff. 25/8. 1930.) E b e n .

Hoesch-Koln Neuessen Akt.-Ges. fiirBergbau und Hiittenbetrieb, Dortmund, 
und Pyro-Werk Dr. Rudolf Hase, Hannover (Erfinder: Karl Klopper, Dortmund- 
Wambel), Verfahren zur Ubericachung des Hochofens, insbesondere zur Feststellung 
nieht reduzierter, ungeschmolzener Erzbrocken oder niedergehender Ansatze vor den 
Formen, dad. gek., daB der Temp.-Untersehied des ein- u. abstromenden Formenkiihl- 
wassers gemessen wird. — Bofinden sich in der Nahe der Formen Erzbrocken, so ver- 
laBt das Kiihlwasser die Formen mit einer wesentlich niedrigeren Temp. ais es sonst 
bei n. Betrieb der Fali ist, wenn keine derartigen Brocken, sondern nur gliiliender 
Koks yorhanden sind. Die Beobachtung der Temp.-Unterschiede des ein- u. aus- 
stromenden Kiihlwassers macht die tlberwachung unabhangig yon der unmittelbaren 
Messung der storenden Erzbrocken oder Ansatze. (D. R. P. 570 758 KI. 18 a vom

Adolf Vogelsang, Duisburg, Verfahren zur Gewinnung von Alkalicyaniden aus dem 
IJochofen mittels besonderer Zapflocher, dad. gek., dafi die Zapflocher u. das umgebendc 
Mauerwerk dureh eine Heizvorr. auf einer so hohen Temp. gehaltcn werden, daB die 
aus dem Ofeninnern in die Poren des Mauerwerks eindringenden Salze fl. bleiben u. 
in fl. Zustande in die Zapflocher hineingelangen. — Ais Heiząuelle kónnen Brenngase, 
elektr. Widerstiinde oder sonstige geeignete Hilfsmittel dienen; dureh dio Beheizung 
wird nieht nur eine Verstopfung der Zapflocher yermieden, sondern auch die Temp. 
in dem die Lócher umgebenden Mauerwerk so hoch gehalten, daB die in die Poren 
des Mauerwerks unter dem EinfluB des innerhalb des Hochofens herrschenden Tlber- 
drucks hineindiffundierenden Dampfe der Alkalicyanide naeh auBen getrieben u. den 
Zapflochern zugefiihrt werden. Naeh diesem Verf. kann man aus einem Hochofen 
iiblicher GroBe taglich 1  t des wertyollen Salzes gewinnen. (D, R. P. 571233 KI. 18 a

Research Corp., New York, iibert. yon: Carl W. J. Hedberg, New Jersey, 
Verfahren zum Reinigen von Hochofengasen. Der Zusatz von KW-stoffen beeinfluBt die 
elektr. Entstaubung der Hochofengase giinstig. Der gleiche Erfolg wird erzielt, wenn 
man bei Hochofen dem Erz oder Koks pro t GuBeisen 25—95 Pfund bituminóser Kohle 
Teer oder Ol zusetzt. Die Entstaubung soli gegeniiber 8 8 %  naeh dem Verf. auf 96,2% 
gesteigert werden konnen. (A. P. 1 883 373 vom 1/5. 1929, ausg. 18/10. 1932.) H o r n .

Surface Combustion Corp., Toledo, iibert. yon: Roysel J. Cowan, Toledo, Ver- 
fahren zum Nitrieren von Eisen. Wahrend das Metali, welches in einer geschlossenen 
Kaminer erhitzt wird, Warme aufnimmt, wird soyiel Ammoniak zugefiihrt, daB die 
Ammoniakdissoziation moglichst gering ist; wenn die Warmeaufnahme des Metalls 
bcendet ist, wird die Ammoniakzufuhr so gedrosselt, daB eino moglichst yollkommene 
Ammoniakdissoziation eintritt. — Man erhalt in geringerer Zeit (12— 16 Stdn.) eine 
bessere Nitrierung ais bei den Verff., die wahrend 24— 90 Stdn. eine Dissoziation von 
etwa 35% vorsehen. (A. P. 1 888 491 yom 27/10. 1930, ausg. 22/11. 1932.) H a b b e l .

Soc. An. des Hauts-Foumeaux Forges & Acieries de Pompey, Paris, Rosl- 
lestandige Eisenlegierung mit sehr geringen Gehh. an C u. Mn, in weleher der Gesamt- 
betrag an C, Mn, Si, P u. S. nieht 0,3% iibersteigt, gek. dureh einen Geh. an 0,2 bis
0,5% Cu, 0,01—0,5% W u. 0,0—0,5% Cr; die Legierung kann z. B. geringere Betrage 
enthalten ais 0,05% C, 0,25% Mn, 0,02% Si bzw. P u. S. Die Herst. der Legierung 
erfolgt entweder im Martin- oder im Elektroofen unter weitgehender Reinigung zwecks 
Entfernung des C, Mn, Si u. P, wahrend die Schmelze gegen Oxydation dureh eine 
Silieium-Kalk-Schlacke geschutzt ist, u. unter Desoxydation der Schmelze am SchluB 
des Yerf.; das Cu wird zu Beginn des Verf., W  u. Cr am Ende des Reinigungsprozesses 
zugesetzt. — Das W  soli insbesondere desoxydierend wirken. Die Legierung besitzt 
namentlich gegeniiber atmosphar. Einfliissen u. H 2SO, eine hohe ehem. Widerstands- 
fahigkeit u. ist auBerdem gut schweiBbar. (E. P. 383 500 vom 29/2. 1932, Auszug 
yeroff. 8/12. 1932. F. Prior. 13/11. 1931.) H a b b e l .

Hirsch, Kupfer- und Messing-Werke A.-G., Eberswalde, Korro&icmsfeste Eisen- 
Kolilen-stoff-Chrom-Hangan-Holybdanlegierung, die neben 60— 74% Fe u. 0,05— 0,8% C 
noch Cr, Mn u. Mo im Verhaltnis von etwa 13:3:1 enthalt. — Die Legierung besitzt 
eine Korrosionsfestigkeit, die derjenigen der Edelmetalle nahekommt u. zwar ohne

16/9. 1928, ausg. 20/2. 1933.) H a b b e l .

vom 23/5. 1931, ausg. 25/2. 1933.) H a b b e l .
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jeglichc Warmbohandlung, also unabhangig von der Gefiigeform, z. B. der Austenit- 
bldg,; sie ist nicht nur gegen Witterungseinfliisse, sondern auch gegenuber Salpeter- 
siiure, Schwefelsaure, schwefeliger Saure, Sulfitlaugen, Citronensaure, Essigsaure, 
Seewasser u. alkal. Laugen bzw. Salzen yollkommen widerstandsfiihig; ferner laBt 
sich die Legierung bei Tcmpp. zwisehen 680—900° leicht schmieden u. auch pressen, 
so daB sie wie Messing auf der Strangpresse bearbeitet werden kann. (E. P. 385 271 
vom 16/3. 1931, Auszug yeroff. 19/1. 1933. D. Prior. 27/11. 1930.) H a b b e l .

John James Victor Armstrong, Liyerpool, Saurebestandige Legierung mit 7 bis 
25% Ni, 2—30% Cr, 0,1—5% Ta, 0,1—4,5% Mo, 0,1— 2% V, Rest Fe; Ta kann teil- 
weise durch Nb ersetzt sein, Mo teilweise oder ganz durch W; bis 1% C kann yorhanden 
sein. — Bei guten mechan. Eigg. u. leichter Verarbeitbarkeit besitzt die Legierung 
hohe Bestandigkeit gegen Salpeter- u. Schwefelsaure. (E. P. 383 364 vom 1/10. 1931, 
Auszug ycróff. 8/12. 1932.) H a b b e l .

E. A. A. Gronwall, Stockholm, Metallegierung. Sie besteht in der Hauptsache 
aus W-Carbid mit wenigstens 15% Zusatzmetallen. Letztere enthalten Mn neben Fe, 
Co u./oder Ni; gegebenenfalls ist noch ein Zusatz yon 1% Kohle yorhanden. Beispiele: 
72,5%W, 20% Fe, 2% Co, 3% Mn u. 2,5% C. — 75 Teile W-Carbid, 20 Teile Fe,
2 Teile Co u. 3 Teile Mn werden mit soviel Kohle gcschmolzen, daB der W-Geh. der 
Legierung bei etwa 3%  C u. der ubrige Metallgeh. bei etwa 1% C gebunden ist. Die 
Legierungen zeichnen sich durch besondere Hartę aus. (Schwed. P. 71064 vom 
12/2. 1929, ausg. 3/2. 1931.) D re w s .

N. V. Molybdenum Co., Holland, und Josef Oppenheimer, Berlin, Hartmetall- 
legierung. Die Carbidkomponente des Hartmetalls besteht aus Aluminiumcarbid in 
Mischung mit einem oder melireren anderen Carbiden, z. B. yon W, Mo, Ti, Mn, 
Ta, V, Zr oder Si. Ais Hilfsmetall wird Fe, Ni, Co oder Cr in Mengen von 3— 25% 
yerwendet. Das Aluminiumcarbid soli eine besonders hohe Hartę besitzen. AuBerdem 
soli es seiner Umgebung O entziehen u. so die Zahigkeit des Hartinetallstuckes erhóhen. 
(F. P. 740 035 yom 16/7. 1932, ausg. 20/1. 1933. D. Prior. 16/7. 1931.) G e is z le r .

Soudure filectrique Autogśne Soe. Anon., Brussel, Sahiiberzuge auf SchweiB- 
elektroden, dad. gek., daB man mittels Krystalloiden (Salzen, Sauren oder Basen) 
eine Koagulation der gel-bildenden Verbb. liervorruft, wobei die Zers.-Prodd. durcli 
Peptisation gebunden werden. Z. B. wird eine Na-Silicatlsg. mit KF koaguliert u. 
das Gemisch durch Zusatz yon H 3P0 4 peptisiert. (Tschechosl. P. 38 706 yom 13/6.
1929, ausg. 25/1. 1932. F. Prior. 26/6. 1928.) Sc h ÓNFELD.

Knut Wilhelm Palmaer, Stockholm, Verfahren zur eleklrolylischen Abscheidung 
ton Metallen, insbesondere von einem oder mehreren Metallen der 8 . Gruppe des period. 
Systems, z. B. Fe, aus Lsgg., welche Salze eines oder mehrerer dieser Metalle enthalten, 
unter Verwendung einer Kathode aus Hg, welches iiber einen senkrechten oder ge- 
neigten Trager stromt, dad. gek., daB das Hg beiden Seiten des Kathodentragers in 2 ge- 
trennten Stromen zugefiihrt wird. Das Hg flieBt aus einer Zufuhrung, z. B. einem 
mit Austrittsoffnungen yersehenen Bohr, gegen eine Teilungs- oder Ablenkyorr., z. B. 
TJ- oder Y-formige Platten, die so angeordnet sind, daB das darauftreffende Hg gegen 
beide Seiten des Kathodentragers geftihrt wird. Die Oberflachenteile des Tragers u. 
der Leitplatten, die mit dem Hg in Beriihrung kommen, werden yorher amalgamiert, 
urn eine gute Adliasion zwisehen dem Hg u. den Metalltcilen zu erhalten. Der Spiegel 
des l‘]lcktrolyteti in dem Bad wird derart eingest-ellt, daB die von dem Hg iiberfluteten 
Oberflachenteile des Tragers in den Elektrolyten yollstandig eintauchen, um die Bldg. 
von unamalgam. Flecken u. Krystallkrusten infolge der Einw. der Luft oder durch 
Spritzer des Elektrolyten zu yerhindern, da hierdurch ein unregelmaBiges Stromen 
des Hg erfolgen wiirde. (E. P. 382 482 vom 18/1. 1932, Auszug yeroff. 17/11. 1932. 
Schwed. Prior. 8/5. 1931.) _____  H a b b e l .

[russ.] N. A. Brysgalow, Zur Metallogenie u. Bewertung des erzfiihrenden Kara-Tau. Moskau- 
Leningrad: Zwetmetisdat 1932. (60 S.) Rbl. 2.25.

T. H. Burnham, Special steels: chiefly founded on the researckes of Sir R. Hadfield. 2 nd ed.
London: Pitman 1933. (253 S.) 8°. 12 s. 6 d. net.

[rUSS.] G. A. Grigorenko, Bimetalle, ihre Rolle u. Fabrikation. Moskau-Leningrad: Zwet
metisdat 1932. (72 S.) Rbl. 2.— .

[russ.] G. A. Schachow, Metallurgie des Kupfers u. Nickels. Moskau-Leningrad: Zwet
metisdat 1932. (200 S.) Rbl. 4.— .

[russ.] P. F. Sujew,VerlustebeiderBleifabrikationu.MethodikdersummarisehenExtraktion. 
Moskau-Leningrad: Zwetmetisdat 1932. (56 S.) Rbl. 3.— .



H ,x. O rg a n isc h e  I n d u s t r ie . 2869

IX. Organische Industrie.
Charles H. Butcher, Die Acetale in der Industrie. Einige Anwendungen der Metall- 

salze. Obersicht. Bcsprocken wird die Anwendung: von Na-Acetal beim Neutralisieren 
der mineralsauren Diazolsgg., von K-Acetat, um das Glas in der Schmelzc von kleinsten 
Blasen zu befreien, von Al-Acetat in der Farbcrei, Druckerei u. Appretur u. zum Wasser- 
dichtmachen von Textilien, yon Fe-Acetat, „Schwarzlauge“ genannt, beim Zeugdruck, 
bei der Farberei u. Seidenersehwerung, u. von Bleiaeetat in der Farbenindustrie sowie 
Leder- u. Pelzfarberei. (Chem. Trade J .  chem. Engr. 89. 151— 52.) F r ie d e m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersiellung ungesdttigter 
Kolilenwasserstoffe. Das Verf. des Hauptpat. soli zur therm. Spaltung von gasformigen 
oder dampffórmigen Paraffin-KW-stoffen verwendet werden. Man leitet z. B. ein Ge- 
misch von 76 Voll. -S/eZ/janhomologen, wie Athan, Propan, Butan u. dgl., 10 Voll. GHt, 
4 Voll. TL,, 8 —9 Voll. N2 u. 1—2 Voll. H.,8 durch ein V 2 A-Stahlrohr, das im Innern homo- 
gen verbleit u. mit gepreCten iSi-Stiicken gefiillt u. auf eine Lange vou 60 cm auf 800° 
erhitzt ist. Man erhalt ein Gasgemisch, das 25% G2Hi u. 30°/o eines iiber 40° sd. Kff- 
stoffgemisclies aus aliphat. u. aromat. KW-stoffen enthalt. (F. P. 41191 vom 28/12.
1931, ausg. 1/12.1932. D. Prior. 10/1.1931. Zus. zu F. P. 688713; C. 1931. i. 1164.) De.

N. D. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Abtrennung von Iso- 
olefinen aus Kohlenwasserstoffgemisćhen. Dieselbe erfolgt unter geeigneten Rk.-Be- 
dingungen durch Absorption in Sauren, wie H 2SO.,, H 3PO,„ Salzsaure, Benzolsulfon- 
saure, worauf durch Erhitzen der Lsg. unl. Polymerisationsprodd. gebildet werden, 
die sich von der dann zur Absorption wiederzuver\vendenden Saure leicht abtrennen 
lassen u. ais Antiklopfmittel gewerbliche Verwendung finden konnen. Z. B. wird beim 
Behandeln einer KW-stoffmischung aus Butan, Buten u. Isobutylcn mit Schwefclsiiure 
von 60— 70% bei 32° nicht iiborschreitenden Tempp. Isobułylen absorbiert, wahrend 
die anderen IvW-stoffe unverandert bleiben; beim Erhitzen auf ca. 80° bilden sich 
in der Lsg. Polymere des Isobutylens, die sich aus der Lsg. abscheiden. (F. P. 737 743 
Tom 27/5. 1932, ausg. 15/12. 1932. A. Prior. 1/6. 1931.) R . H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Acetylen. Bei 
der Behandlung gas- oder dampfformiger KW-stoffe im elektr. Lichtbogen soli letzterer 
durch Einblasen eines Teiles des Gases in das Innere der ringfórmigen Elektrodę mit 
groBer Geschwindigkeit auseinander geblasen werden. Dadurch soli die Abscheidung 
yon Rufi vcrhindert u. eine erhohte Ausbeute an G2H2 erhalten werden, die 120— 130 1 
Acetylen je ICW.-Stde. betriigt. (F. P. 739 952 vom 13/7. 1932, ausg. 19/1. 1933. 
D . Prior. 4/8. 1931.) D e r s in .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, Polymerisieren von Vinylacetylen. 
(E. P. 384 655 vom 27/5. 1931, ausg. 5/1. 1933. —  C. 1933. I. 1852 [Aust. P. 

3296/1931].) P a n k ó w .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. von: Albert S. Carter 
und Frederick B. Downing, V. St. A., Herstellung von poły merem Vinylacelylen. 
Fl. Vimjlacelyleti wird in gesehlossenem GefaB unter Druck mit Zusatz von polymeri- 
sierend wirkenden Katalysatoren, wie Benzoylsuperoxyd, MnO„ oder Luft erhitzt. Es 
bildet sich z. B. bei 20-std. Erhitzen auf 100° ein hellgelbes gelatinoscs Polymeri- 
sationsprod., das in Bzl. schwer 1. ist. Man kann die Rk. auch in Ggw. organ Lósungsmm. 
rornehmen, z. B. in Toluol, wodurch dic Polymorisation begiinstigt wird. Das Rk.- 
Prod. entsprickt der Formel CSHS CH =C—CH„— CH„—C(C=CH)=CH2. (E. P. 385 963 
rom 26/6. 1931, ausg. 2/2. 1933. Zus. z. E. P. 384655; vgl. vorst. Ref. A. P. 1896162 
vom 19/12. 1930, ausg. 7/2. 1933.) D e r s in .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. von: Albert S. Carter, 
Y. St. A., Hydratisierung von Vi?iylacelylen. Man erhalt Methyhiinylketon, wenn man 
Vinylacetylen CH=C— CH=CH 2 mit verd. Sauren in Ggw. katalyt. wirkender Salze, 
z. B. von Hg, Cu, Ag, Cd, Zn, behandelt. Dadurch wird lediglich die dreifache Bindung 
hydratisiert. Man lciihlt z. B. eine Lsg. von 10 Teilen HgSOt in 37 Teilen H2SOi + 
65 Teilen W. auf 0° ab u. leitet in einem DruckgefaB 50 Teile gekuhltes Vinylacetylen 
in die Lsg. ein. Nach 3-std. Riihren bei Tempp. <35° C wird neutralisiert u. das 
gebildete Methylvinylketon im Vakuum abdest. Letzteres laBt sich durch Erhitzen 
leicht zu einem viscosen Ol u. zu einem durchsichtigen festen Stoff polymerisieren. 
(A. P. 1896161 vom 1 1 / 1 1 . 1930, ausg. 7/2. 1933.) D e r s in .

X V . 1. 187
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Eastman Kodak Co., Rochester, iibert. von: Carl R. Noller, V. St. A., Her
stellung von polymerem Vinylallcohól. Man verseift das polymere Vinylacetai mit Alkali 
in Ggw. yon Alkohol u. einer genugend groBen Mengo W., um die Ausfallung des Poly- 
vinylalkoliols zu verhindern, worauf nach beendeter Verseifung durch ZuBatz von starkem 
Alkohol die Ausfallung bewirkt wird. Dadurch soli die vorzeitige, die Auswaschung 
erschwerende Fallung yerhindert werden. (A. P. 1 897 856 vom 6/2. 1929, ausg. 14/2. 
1933.) D e r s in .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. yon: Harold 
A. Lewis, Woodbury, New Jersey, V. St. A., Herstellung mehrwertiger Alkohole. Chlor- 
hydrine werden bei gewóhnlichem Druck stufenweise bei allmahlich steigenden Tempp. 
kontinuierlich mit Hilfe yon Alkali, insbesondere Alkalicarbonat hydrolysiert, wobei 
in der letzten Stufe die Siedetemp. des Chlorhydrins aufrechterhalten wird u. eine 
chlorhydrinfreie wss. Lsg. des mehrwertigen Alkohols erhalten wird. Die wahrend der 
Rk. entweichenden Olefinosydo u. Chlorhydrine werden durch Kondensation u. Waschen 
wiodergewonnen u. danaeh in den ProzeB zuruckgefuhrt. Die Arbeitsweise wird an 
Hand einer Zeichnung der Apparatur naher erlautert. Nach dem Verf. wird aus 
Athylenchlorhydrin Atliylenglykol, aus Glycerinmonochlorhydrin oder Glycerindichlor- 
hyclrin Olycerin in guter Ausbeute erhalten. (A. P. 1 895 517 vom 21/7. 1926, ausg. 
31/1. 1933.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung mehrwertiger Alko
hole. Hydrolysierbare Kohlenhydrate werden zur Gewinnung von mehrwertigen Alko- 
liolen mit weniger ais 6  C-Atomen im Molekiil zunachst zu Monosen so weit wie mog- 
lich hydrolysiert, worauf, gegebenenfalls nach einer Reinigung der Lsg. yon den an- 
gewandten Hydrolysiermitteln unter Mitverwendung yon Entfarbungskohle, die ent- 
standenen Aldosen u. Ketosen einer katalyt. Crackhydrierung anfiinglich bei tieferen 
Tempp., um diese Monosen yorerst intermediar zu mehrwertigen Alkoholen zu redu- 
zieren, dann bei hóheren Tempp. unterworfen werden. Im  allgemeinen arbeitet man 
bei 120—300° u. unter einem H2-Druek yon 150—500 at. Es werden auf diese Weise 
uber Hexite Propylenglykol u. Isopropylalkohol erhalten. Ais Katalysatoren sind be- 
sonders Cu-, Ag-, Zn- oder Ni-Katalysatoren geeignet, die durch Hinzufugen yon 
Verbb., wie beispielsweise Cr203, Si02, Ti02, W 03, ZrO„, Mo205, V2Os aktiviert sein 
konnen. Die Katalysatoren konnen auch in feiner Verteilung auf Tragermaterialien 
zur Anwendung gelangen. Ais Losungsm. konnen W., Methanol, A., PAe., Glykole usw. 
dienen. ZweckmaBig operiert man in der Nahe des Neutralpunktes. Z. B. hydroly
siert man 100 Teile Rohrzucker in 200 Teilen W., enthaltend l ° / 0 H 2S04. Darauf 
wird mit Kreide neutralisiert, filtriert, mit Ba(0H ) 2 u. C02 zur Entfornung der SO.," 
u. des Ca behandelt u. schlieBlieh mit Tierkohle entfiirbt. Alsdann wird die Lsg. in 
Ggw. von 4 Gewichtsteilen eines Katalysators, enthaltend 50 Teile Co, 50 Teile Zn u.
1 Teil Ba, zunachst bei 100° mit einem H 2-Druck yon 50— 100 at, bis die H2-Aufnahme 
beendet ist u. danach bei 200° mit einem H 2-Druclc von ca. 200—300 at behandelt. 
Das Rk.-Prod. enthalt ca. 41— 46% Propylenglykol, 3% Isopropylalkohol u. 5—10% 
Athylenglykol. Der nicht umgesetzte Ruckstand kann erneut der Hydrierung unter
worfen werden. In  ahnlicher Weise konnen Starkę, Cellulose, Inulin usw. behandelt 
werden. (F. P. 739 951 vom 13/7.1932, ausg. 19/1.1933. D. Prior. 14/7.1931.) R. He.

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatsehappij, Holland, Anlagerung von 
unierchloriger oder unterbromiger Sdure an doppelte Kohlenstoffbindungen. Man laBt 
in Ggw. yon W. Ester aus tertiaren Alkoholen u. unterchloriger oder unterbromiger 
Saure auf organ. Yerbb. mit einer oder mehreren Kohlenstoffdoppelbindungen im Mol. 
einwirken. Es kann mit gleichem Resultat auch Halogen auf ein Gemisch yon un- 
gesiitt. Verb., tort. Alkohol u. W. yorzugsweise in schwach alkal. Medium zur Einw. 
gebracht werden. Geeignete tertiare Alkohole sind fiir das Verf. beispielsweise ter- 
tiarer Butylalkohol u. tertiarer Amylalkohol. Z. B. leitet man bei etwa 18—22° unter 
Riihren Athylen in eine Mischung yon ca. 27 kg tert.-Butylhypochlorit u. 150 1 W. 
Es werden dabei ca. 5Y2 cbm Athylen absorbiert. Die wss. Mischung wird alsdann 
dest., wobei zunachst eine ternare, konstant sd. Mischung aus tert. Butylalkohol, Glykol- 
chlorhydrin u. W., alsdann eine binare Mischung aus Glykolchlorhydrin u. W. iiber- 
gehcn. Das gebildete Glykolchlorhydrin wird in bekannter Weise isoliert; die Aus
beute betragt ca. 95%. Durch Erhitzen von Isobutylen mit tert.-Butylhypochlorit 
entsteht IsobiUylenchlorhydrin. Propylen wird mit Hilfe von tert.-Butylhypochlorit in 
Propylenchlorhydrin umgewandelt. Weiterhin konnen der Rk. gemaB dem Verf. un- 
gesatt. Yerbb., wie Butylen, Cyclohesen, Pinen, Isopren, Olsaure, Zimtsaure, Eugenol,
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Citral, AUylalkohol, Crotylalkohol usw. untcrworfen werden. (P.P. 740 350 vom 
21/7. 1932, ausg. 24/1. 1933. Holi. Prior. 25/7. 1931.) R . H e r b s t .

Carbide & Carbon Chemicals Co., New York, ubert. von: Ernest W. Reid, 
Pittsburgh, und Donald C. Lewis, Darmont, V. St. A., Ilerstellung von Athanolaminen. 
Man laBt NHa u. Athylenoxyd so aufeinander wirken, daB eine Lsg. des einen Stoffes 
unterhalb 50° an einer porosen Flachę mit dem anderen Stoff durch Diffusion in Be- 
ruhrung kommt. (Can. P. 298 851 vom 15/2. 1929, ausg. 1/4. 1930.) A l t p e t e r .

I. G-. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ulrich Hoffmann 
und Bernhard Jacobi, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Oxyalkylaminoverbin- 
dungen, dad. gek., daB man Aminę, die mindestens einen Oxyalkylrest sowie mindestens 
ein an N gebundenes H-Atom enthalten, auf organ. Verbb., die neben ungesatt. Bin- 
dungen zwisehen C-Atomen eine oder mehrere Carboxyl-, Imino- oder Nitrilgruppen 
aufweisen, einwirken laBt. — LaBt man z. B. Monopropanolamin bei nicht iiber 60° 
auf Acrylsduredthylesler (I) einwirken, so entsteht die Verb. HOC3H6- NH- C2H4’ COOC2H5,
1. in W., Alkoholen, unl. in A., zur Salzbldg. befahigt. —  Aus Monoathanolamin (II) 
u. Fumarsaurediathylesler entsteht der Oxydthylaminx>bernsteinsauredidthykster. —  Mit 
Crotonsaureallylester liefert II den Oxyathylamiiio-3-butlersaurcallylester. — Acrylsdure- 
n ilril reagiert mit Diathanolamin spontan unter Bldg. von Di-(oxydthyl)-amino-3-propio- 
nitril, (HOC2H 4 )2 -NCH2 -CH2 -CN, laBt sich zur Carbonsaure verseifen, zum Diamin 
hydrieren, in den OH-Gruppen yerestern usw. Verwendet man II, so entsteht die 
Verb. HOC2H 4 -NH'C2H 4 -CN. — Erhitzt man Crotonsdure 5 Stdn. mit II am RiickfluB- 
kiihler, so entsteht das Oxyathylamid der Oxyathylamino-3-crotonsaure, das sich mit 
NaOH zum oxydthylamino-3-buttersauren Na verseifen laBt (F. 130°). — Aus I  u. 
Cyclohexylaminoathanol (4 Stdn., 100°) erhalt man die Verb. C6H 1 1-N(C2H 4 OH)-C2H1- 
COOC2H5, Kp.o, 138— 140°. Die Verbb. sind Zwischenprodd. fiir Textilhhfsmittel oder 
Heilmittel. (D. R. P. 570 677 KI. 12 q vom 27/8. 1931, ausg. 18/2.1933. F. P. 740 410 
vom 23/7. 1932, ausg. 26/1. 1933. D. Prior. 16/8. 1931.) A l t p e t e r .

Chemische Werke vorm. H. & E. Albert (Erfinder: Karl Koulen), Wiesbaden - 
Biebrich, Herslellung von Guanidinsalzen aus Guanidinammoniumphosphat nach Pat. 
557 622, dad. gek., daB das Guanidinammoniumphosphat mit solchen Metallsalzen, 
-oxyden oder -hydroxyden, welche ein wl. oder unl. Metallphosphat oder ein wl. oder 
unl. Metallammoniumphosphat bilden, umgesetzt wird. —  Die Rk. erfolgt z. B. gemaB:

4 CILN 3  • NH.i • HoPO., + 3 Ca(OH) 2 =
" 2 (CH5N3),- H 3P0 4 + Ca3(P04 ) 2 + 4 NH 4 0H  + H20 oder

2 CH5N3 -NH4 -H2P0 4 + MgĆ03 =
' (CH5N 3 )2 -H3P0 4  + MgNH4P0 4 + NH 4HC03 oder

2 CH5N3 -NH4 -H„P04 + 2  MgC03 ==
" (CH5N3 )2 -H2C03 + 2 MgNH4P0 4 -f H„0 + CO„ oder

3 Ag20 + 4 CH5N3 -NH4 -H2P0 4 =
2  Ag3P0 4 + 2(CH5N3)2- H 3 P0 4 + 4 NH 3 + H20  oder

4 CH5N 3 -NH4 -H„P04 + 3 Cu(OH ) 2 =
‘ 2 (CH5N3 )2 -H3P0 4 + Cu3 (P0 4 ) 2 + 4NH 3  + 6  H 20.

(D. R. P. 570 953 KI. 12o vom 11/6.1932, ausg. 24/2. 1933. Zus. zu D. R. P. 557 622; 
C. 1932. II. 3623.) A l t p e t e r .

Abbott Laboratories, North Chicago, ubert. von: Roger Adams, Urbana, V. St. A., 
Herstellung von Aminabkommlingen. Aromat. Ketone der Zus. C0H 5CO'CH-R-X 
(R =  KW-stoff wie Alkyl, X  =  Halogen) w'erden mit Aminen der Zus. HN-R'-R" 
(R ' =  aliphat. KW-stoffrest, R "  =  H  oder aliphat. Rest mit mehr ais 1 C-Atom) 
kondensiert, worauf man die Aminoketone reduziert. (Can. P. 297043 vom 5/1. 1929, 
ausg. 28/1. 1930.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstellung 
der PlUhalsaureanhydrid-fi-sulfonsaure, dad. gek., daB man Phthalsaureanhydrid mit 
S0 3 auf Tempp. unter 200° offen erhitzt, wobei der Temp.-Anstieg so zu regulieren ist, 
daB nur wenig Sulfonierungsmittel abdest. — 103,5 Gewichtsteile Phthalsaureanhydrid u. 
168 Teile S0 3 werden so lange in einem Heizbade von 60 bis 65° erwarmt, bis sich 
das Phthalsaureanhydrid fast vollig gel. hat. Darauf erhitzt man langsam, z. B. inner- 
halb 6  Stdn., auf 130— 140° u. halt auf dieser Temp. bis zur yollendeten Sulfonierung. 
Man erhalt ein hellgelb gefarbtes Sulfonierungsprod., aus dem die Sulfophthalsaure 
durch Auflósen in W. u. durch Aussalzen abgeschieden werden kann. Zur Darst. des 
freien Sulfophthalsaureanhydrids kann man das iiberschiissige S03 durch Erhitzen 
abdest. Man erhalt eine zahe, hellgelbe M., die zur weiteren Verarbeitung, z. B. zum

187*
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Verestern, sofort ver\vcndefc werden kann. (Schwz. P. 157 518 vom 1 / 1 2 . 1931, ausg. 
2/1.1933. Zus. zu Schwz. P. 150 612; C. 1932. II. 123.) M. F. M u l l e r .

E. I. Du Pont de Nemours & Comp., Wilmington, iibert. von: George L. 
Dorough, V. St. A., Herstellung von Styrol. Man erhitzt a-Chlorathylbenzol u. Pyridin 
unter Riihren auf 130— 140° u. dest. daa gebildete ąuaterniire Salz bei 275— 300° im 
Vakuum. Das Dest. bcsteht aus Styrol. Aus o- u. p-CMor-a-ehlorSthylbenzol erhalt man 
in analoger Weise o- u. p-Chlorvinylbenzól. Aus Diclilordidthylbenzol erhalt man Di- 
mnylbenzol. (A. P. 1892 386 vom 2 1 /1 2 . 1929, ausg. 27/12. 1932.) D e r s in .

Knoll A.-G., Ludwigshafen a. Rh., Darslellung von Iminoatliern. —  Hierzu vgl. 
Schwz. P. 148110; C. 1932. I. 872. Naehzutragen ist folgendes: Tropft man in eine 
Lsg. des Oxims des a-Ketotelrahydronaphthalins in Pyridin bei guter Kiihlung Benzol- 

CH-----CH CH,-----CH,
I! II I I
CH CH CH, CH,

I  C- — ÓH------------------- C-0C2H= I I  ÓH--CH-----C-OCIL5 -------------- ---------------------
I *VT I II

N j N

CH,----CH ,---- CH, CH,---- CH,---- ÓH,

sulfonsiiurechlorid, so erhalt man nach Erwarmen des Esters mit absol. A. die Verb. I, 
K p . 8 165—175°. — Aus u-Ketonaplitlialindekahydrid erhalt man (Kochen mit CH3OH) 
die Verb. II, Kp . 10 140—155°. (Oe. P. 132 037 vom 2/1. 1930, ausg. 25/2. 1933.
D. Prior. 14/1. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Eckert
und Otto Braunsdorf, Frankfurt a. M.-Hóchst), Verfahren zur Darstellung von
Aceanthren und seinen Deriraten, dad. gek., daB man Ringmonoketone des Anthracens 

no  prr tt n nn  oder seiner Deriw., welchen
UY i" 2 "ay  Y nebenst. Konst. zugrunde liegt,

ot]cr uiit Reduktionsmittehi behan-
1 1 1 delt. — Man vermischt z. B.

10 Teile Aceanthrenon mit der 
zehnfachen Menge Zinkstaub u. 

dest. die Mischung bei 300—350° im //„-Strom. Aus dem Rohprod. erhalt man durch 
Krystallisation aus A. gelbliehe Blattelien mit F. 118—119°. (D. R. P. 571971
KI. 12 o vom 28/12. 1930, ausg. 9/3. 1933.) D e r s in .

X. Farberei. Farben. Druckerei.
Kurt Lindner, Die Bedeulung der fettsauren Carboxylgruppe fiir die Industrie der 

Texlilhilfsinitlel. Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz von H. S t a d l i n g e r  (C. 1933.
I. 1845.). (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 39. 274—75. 1932.) S c h ó n f .

George Wallace, Neuzeilliche Verfahren der Wollfarberei. (Ygl. C. 1932. I. 2096.) 
Bleichen u. Farben von Wolle-Kunstseidegemischen. EinfluB des Dampfes auf Wolle. 
Karbonisieren mit H 2 S04, A1C13 u. MgCl2; EinfluB dieser Agenzien auf die Farbe- 
fahigkeit der Wolle. Śchadigungen der Wolle durch Chloren, Schwefeln, Uberchromen, 
Siiure u. durchfalscheTempp. Notwendigkeit d. W.-Enthartung u. -Reinigung. Fleeken- 
bldg. bei Kupenfarben u. bei nachchromiertem Schwarz, das Farben von loser Wolle, 
Melangen u. Garn. Wechselwrkg. der Wolle mit den verschiedenen Farbstoffklassen. 
Unegales Aufziehen, helle Kanten, Ansehmutzen der Seide in Stiickware beim Farben 
mit naehcliromierten Farbstoffen. Rolle der Seife beim Waschen u. Walken der Woll- 
waren, Iirauswerden der Stiicke, besonders in Kettrichtung, Flecken aller Art, Farben 
von Stiickware aus geringwertiger Wolle, Halbwolle u. gefarbtem Shoddy; Anwendung 
von sauren u. anderen Farbstoffen. EinfluB der alkal. Rk. von Permutitwasser auf 
neutral ziehende Farbstoffe. Flecke, Eisen- u. andere Flecke. Śchadigungen der Wolle 
bei der H.,02-Bloieho durch kleine metali. Verunreinigungen in Olflecken. Beseitigung 
von MetaU- u. Olflecken. Verwendung organ. Lósungsm. bei der Fleckenentfernung; 
Beseitigung von Siiure- u. Farbstoffflecken; die Wasche gefarbter Stiicke in farber. 
u. maschineller Hinsicht; Vermeiden des Ausblutens der Farben. (Test. Colorist 54. 43. 
28 Seiten bis 839. Dez. 1932.) F r ie d e m a n n .

C. Skipton, Mehrfarbeneffekte auf Wolle. Rezepte fiir Ombre• u. andere Melir- 
farbeneffekte auf Wolle mit sauren u. Beizenfarben: Ratschlage fiir die textile Yer-
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arbeitung dieser Garnę. (Dyer Galico Printer, Bleacher, Finisher Text. Rev. 67. 519—20. 
571— 72. 624— 25. 679— 80. 68. 20— 22. 83— 84. 155.) F r ie d e m a n n .

T. Velitchkowitch, Zum Farben ton Geweben aus gechlorter Wolle und Naturseide. 
Storungen konnen dureh ungleichmaBiges oder zu starkes Chloren der Wolle oder 
Saurereste entstehen. Das Farben mit sauren u. mit direkten Farbstoffen ist naher 
geschildert. (Rev. univ. Soies et Soies artific. 8 . 113. Febr. 1933.) S u v e rn .

Chas. E. Mullin, Einige Ursachen fiir das Unegalfarben ton Kunstseide. Ursachen 
fiir unegales Anfarben yon Viscoseseide sind Schwankungen im Fabrikationsgang: 
Rohmaterial, wie Linters oder Zellstoff yerschiedener Herkunft, Mercerisation, Zer- 
faserung u. Reifung, Einfliisse von Temp., Feuehtigkeit u. Luftsauerstoff, Xanthierung, 
Koagulation, Entschwefelung, Bleichung u. Trocknung. EinfluB der mechan. Ver- 
arbeitung, besonders der auf den Faden ausgeiibten Spannungen. (Text. Colorist 55. 
99— 100. Febr. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Notizen iiber das Alzen ton Kunstseide aus CdUdoseacetat. Die „ R h o d ia s e t a “ 
u. die E t a b l is s e m e n t s  K u h l m a n n , Paris empfehlen zum WeiBatzen yon Anthra- 
chinonfarbstoffen auf Acetatseide, z. B. der Bleus Aceloguinone N, N R , N  2 R, das 
bas. Zink-Formaldehyd-Sulfoxylat (Decolorant N) u. zwar in Ggw. von LeucofizeNB 
u. eines organ. Lósungsm. Das Verf. eignet sich auch fiir Jaune Aceloguinone N  4 J  
u. N 2 R, Orange A.-NJR, Ecarlate A.-N u. Rouge A.-N 2 J . (Rev. gen. Matieres 
colorantes Teinture, Impress. Blanchiment Apprets 37- 54—55. Febr. 1933.) F r ie d e .

— , Bedrucken to?i Kunstseide. Venuendung der Nafkakrystallgummen. Die 
Gummen, von denen die Marken I  u. A genannt werden, sind yollkommen rein, ohne 
Riickstand 1., ausgiebig, geben scharfe, gleichmaBige Drucke u. lassen sich leicht aus- 
waschen. (Rayon Rec. 7. 135. 3/3. 1933.) Su v e r n .

P. Krais, Neue Farbstoffe und Musterkarten. Die Ch e m is c h e  F a b r ik  v o r m . 
Sa n d o z , Basel, zeigt in  einer Kartę Modenuancen fiir Winter 1932/33 u. in einer 

anderen Farbungen auf Halbwolle, im Ein- u. Zweibadverf. hergestellt, teilweise sind 
die tier. Fasern dureh Thiotan RS  reserviert. —  Ein Musterbuch der J. G. G e ig y

A.-G., Basel zeigt saure Wollfarbstoffe.—  Ein neuer substantiver Farbstoff fur Baum- 

wolle, Kunstseide u. fiir Zeugdruck der G e s e l l s c h a f t  f u r  Ch e m is c h e  I n d u s t r ie  

IX  B a s e l  ist Direktbraun R, ein neuer Kiipenfarbstoff Cibanonviolelt 2 BW. Eine 
Kartę der F irm a zeigt Riganfarbstoffe. — Die I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-Ge s . 

zeigt in  einem Musterbuch die Serie der Cellit- usw. farbstoffe in 162 Garnfarbungen. 

(Mschr. Text.-Ind. 48. 37—38. Febr. 1933.) Su v e r n .

— , Neue Farbstoffe und Musterkarten. Besonders zum Farben streifig farbender 
Viscose dient Rigangrau RL pat. der J. R. G e ig y  A.-G. Eine Kartę der Firma zeigt 
heryorragend lichtechte Diphenylechtfarbstoffe auf Baumwolle u. Kunstseide. (Z. ges. 
Textilind. 36. 144. 15/3. 1933.) Su v e r n .

A. W. C. Harrison, Eigenlieiten ton Mineralfarben. Trocknungsverzógernd 
wirken gewisse feindisperse Pigmente (Spanischrot, Bentonit, Chinaclay) infolge Ad- 
sorption der Siccative, Kasseler- u. Vandyckbraun infolge Geh. an Bitumensubstanz, 
billiges Zinkgelb infolge eines grofieren Geh. an lóslichen Salzen. Acetat-Chromgriin 
trocknet durchweg schlechter ais Nitrat-Chromgriin, u. zwar um so schlechter, je fciner 
dispers das mitverwendete Berlinerblau ist. Gefallte Eisenfarben sind den natiirlichen 
in der Trockenfahigkeit unterlegen. Olfarben mit Berlinerblau trocknen im Licht zu 
einem anderen, rotlicheren Farbton ais im Dunkeln. Auch wird Berlinerblau in 01- 
anreibung allmahlich reduziert, wenn es lange Zeit aufbewahrt wird. Im  Aufstrich 
nimmt die Farbę allmahlich wieder den urspriinglichen Farbton an. Gewisse natiirliche 
Eisenoxyde unterliegen ahnlichen Veranderungen. (Paint Colour Oil Varnish Ink 
Lacquer Manuf. 3. 44—47. Febr. 1933.) S c h e ife le .

— , Bleimennigefarbe. "Untersucht wurde eine sehr feinkómige Bleimennige mit 
95—99% Pb.j04, weicher Textur u. hellerer Farbę ais die gewóhnliehe Bleimennige. 
Die feinkórnige Bleimennige besitzt hoheres Schuttvolumen u. hóheren Olbedarf u. 
ergibt einen starker gliinzenden Anstrich ais die gewóhnliehe Mennige. Um mit dieser 
feindispersen Bleimennige einen matten u. fiir die Verankerting der Deckanstriche 
geeigneten Grundanstrich zu erzielen, muB weniger Ol u. mehr Verdiinner ais bisher 
yerwendet werden. (J. Franklin Inst. 215. 101. Jan. 1933.) Sc h e if e l e .

— , SchmelzpunM ton Bleiozyd. Sublim. Bleigliitte mit weniger ais 0,001% Fe,
0,002% Cu, 0,018% Bi u. ohne nachweisbare Mengen Zn, Ni, Mn, ergab mittels Er- 
hitzungskurven u. eines Pt-Pt/Rd-Thermoelements einen F. yon 8 8 6  ± 2°. Die Wert-
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angaben der Literatur liegen meistens zwischen 875 u. 890°. (J. Franklin Inst. 215. 
102—03. Jan. 1933.) Sc h e if e ł e .

— , Die Titanpigmente. Geschichtliches. Eigg. u. Vorzuge des T i0 2. Verschiedene 
Sorten. Herst.-Verf. yon T it a n iu m  P ig m e n t  Co , Co m m e r c ia l  P ig m e n t s  Co r p . 

u . T it a n iu m  L t d . (Mac  A r t h u r  I r w in  L t d .). (Monit. Produits cliim. 14. No. 159. 
12— 13. No. 160. 10— 13. 1932.) K o n ig .

Fr. Kolkę, Ober die Verwendung von Anlimonweif} zu Anstrichzwecken. Antimon- 
weiB (Timonos) besitzt gute Deckfahigkeit u. Glanzgebung, ist neutral u. bewirkt 
kein Abkreiden der Lackierung. Haltbarkeit, Haftfahigkeit, Hartę u. Trockenfahigkeit 
reiner AntimonweiBfilme sind nieht sogutwie solcher mitZinkweiB, lassen sich aber dureh 
Zusatz yon letzterem bedeutend yerbessern. Die Giftigkeit yon AntimonweiB ist noch 
nieht geklart, aber jedenfalls nur gering. (Farben-Ztg. 38. 676—77.18/3.1933.) S c h e if .

L. Vanino und S. Rothschild, Ober einige neuere Yeroffentliehungen auf dem 
Oebiete der Leuchtfarben. Kritisehe Angaben aus neueren Veroff entliehungen. (Chemiker- 
Ztg. 57. 202— 03. 15/3. 1933.) S c h e i f e łe .

W. van Wullen-Scholten, Ober Fassadenfarben und Fassadenanstriclie,. Angaben 
uber das Verh. einzelner Bindemittel u. dereń EinfluB auf die Lichtechtheit der Pigmente 
sowie Schilderung yon Fallen, bei denen Ausbliihungen mit Wasserglasbindemitteln 
beobaelitet wurden. (Farben-Ztg. 38. 677—79. 18/3. 1933.) S c h e i f e łe .

S. I. Wanin, Anstrich ais Schutzmitlel gegen den Hoh$ehv;amm. Auf Merulius 
Lacrymans u. Coniophora zeigten Farben- u. Lackanstriche keine Giftwrkg., im Gegen- 
satz zu Kreosot, NaF usw.; ZinkweiBanstriche waren yon geringer Wrkg. (Maler-Z. 
[russ.: Maljarnoe Djelo] 1932. Nr. 7. 12— 13.) S c h o n fe ld .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfaliren zur Herstellung 
eines ais Nełz-, Reinigungs-, Emulgiermittel etc. geeigneten Produktes, dad. gek., daB 
man Sulfoessigsaure in der Carboxylgruppe mit Tetradecylalkohol oder mit Dodecyl- 
alkohol verestert. —  214 Gewichtsteile Tetradecylalkohol werden mit 140 Teilen Sulfo
essigsaure 1/2 Stde. lang im Vakuum auf 100° erhitzt. Naeh dem Aufnehmen mit W. 
wird mit NaOH neutralisiert. Das Prod. ist auch ais Weichmachungsmittel fur Kunst- 
seide geeignet. — 10 Gewichtsteile Mononatriumsalz der Sulfoessigsaure werden mit 
10 Teilen Dodecylalkohol 18 Stdn. lang auf 180° erhitzt, wobei man dureh Einleiten 
eines N2-Stromes das bei der Veresterung gebildete W. aus dem Rk.-GefaB entfernt. 
Man erhalt ein in W. 11. u. farbloses Prod. Vgl. F. P. 716 605; C. 1932. H. 446 u. 
Schwz. PP. 154 507 u. 154508; C. 1932. I I . 2733. (Schwz. PP. 158 117 u. 158 118 
vom 21/5.1931, ausg. 2/1.1933. D. Prior. 23/5.1930. Zus. zu Schwz. P. 154 507:
C. 1932. II. 2733.) M. F. Mu l l e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Farben von Textilfasem tierischen 
Ursprunrjs mit Anthrachinonderiyy., dad. gek., daB man eine o-Aminoanthrachinonyl- 
thioglykolsaure auf die Faser bringt u. dureh Behandeln mit h., wss. Mineralsaurelsgg. 
in das Lactam uberfukrt. — Man erhalt hiernach auf Wolle u. Seide sehr echte Filr- 
bungen. Das Na-Salz der l-Amino-4-anilidoanthmchinonyl-2-thioglykolsaure, darstellbar 
aus 2-Brom-l-amino-4-anilidoanthrachinon dureh Behandeln mit Natriumsulfid, Kon- 
densieren des erhaltenen Mercaptans mit Monochloressigsaure, wird in sd. W. gel., 
mit Glaubersalzlsg. u. Essigsaure yersetzt, dann wird mit der Wolle eingegangen, 
gekocht u. in Abstanden yon ł/i Stde. l% ig . Essigsaure zugesetzt, naeh dem Spiilen 
bringt man die Wolle in yerd. HC1 bei 90°. Naeh Vollendung der Lactambldg. besitzt 
die Wolle eine graublaue Farbung. (D. R. P. 570 852 KI. 8 m yom 24/4. 1932, ausg. 
22/2. 1933. E. Prior. 29/4.1931. F. P. 736 143 vom 29/4.1932, ausg. 19/11.1932.
E. Prior. 29/4. 1931.) F r a n z .

Butterick Publishing Co., iibert. von: Paul Yohns, New York, Obertragen von 
Mustern auf Gewebe. Man druckt oder bringt sonst in geeigneter Weise auf einen 
Zwischentrager, z. B. Papier, ein Muster mittels einer Druckfarbe' auf, die z. B. aus 
H 20, CHjCOOH, Destrin, Glycerin, einem bas. Farbstoff u. Tannin besteht, staubt 
uber den noch feuchten Druck ein Pulyer, um insbesondere ein Auslaufen des Druckes 
in den Fasern zu yerhuten, z. B. Gummi arabicum oder Destrin, preBt den so vor- 
bereiteten Trager mit der bedruckten Seite auf das Gewebe, feuchtet dieses an, 
z. B. dureh Dampf von der Ruckseite her, fixiert den Farbstoff auf den Geweben dureh 
Befeuchten des Gewebes mit einer Metallsalzlsg. u. entfernt den Klebstoff dureh Spiilen 
mit H 20. (A. P. 1849 996 vom 10/11. 1925, ausg. 15/3. 1932.) S a r r e .
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National Anilinę & Chemical Co., Inc., New Yorlc, ubert. yon: James 
P. Penny, Buffalo, New York, Herstellung von Azofarbstoffen. Man yereinigt diazotierte 
Aminoarylazoverbb. mit Naphtholsulfonsiiuren in Ggw. von Pyridin. —  Zu einer Lsg. 
des Dinatriumsalzes der 2-Naphthol-6,8-disulfonsaure in W. u. NaOH gibt man Pyridin u. 
liiBt unter Ruhren diazotiertes Aminoazobenzol zulaufen; man erhalt einen lebhafter 
farbenden Farbstoff in besserer Ausbeuto ais beim Kuppeln ohne Pyridin; das Gleiche 
gilt fiir andere Dis- u. Polyazofarbstoffe mit Naphtholsulfonsauren in Endstellung. 
(A. P. 1 897 211 yom 19/5. 1930, ausg. 14/2. 1933.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindor: Detlef Delfs uiul 
Rudolf Knoche, LeyerkusenJ. G. Werk), Darstellung von kupferlialtigen Azofarb- 
sloffen, dad. gek., daB man Mono- oder Polyazofarbstoffe, dio mindestens einmal die 
nebenstehende Gruppierung enthalten, in der B j u. R 2 die Reste aromat. Verbb. dar- 
stellen, so lange mit Cu-abgebenden Mitteln in alkal. Medium behandelt, bis sich unter

___ Ersatz des Cl durch OH die komplexen Cu-Verbb. der ent-
X = N __'  R s sprechenden o-Oxyazofarbstoffe gebildet haben. — Die so

\ _ erhaltlichen Farbstoffe sind alkali- u. siiurebestandiger ais
OH die Prodd., dio man aus Azofarbstoffen erhalt, die in

o-Stellung zur Azogruppe kein Cl enthalten. Die Ver- 
wendung von o-Chlor-o/-oxyazofarbstoffen an Stelle von o,o'-Dioxyazofarbstoffen 
ermóglicht die Herst. einer grofien Anzahl neuer Cu-haltiger Farbstoffe, die auf anderem 
Wege nur schwer oder gar nicht zuganglich sind. Der Azofarbstoff 2-Cldor-l-amino- 
benzol-5-sulfonsaure — y f)-Naphthol liefert nach dem Erhitzen mit NaOH, NH 3 u. 
Tetrammincuprisulfatlsg. bei 80°, Abstumpfen des uberschiissigen NaOH u. Aussalzen 
einen sich in W. mit blaustichigroter Farbo losenden Farbstoff. Der Disazofarbstoff 
aus tetrazotiertem 3,3'-Dichlor-4,4'-diaminodiphenyl u. 2 Moll. 2-Oxynap7ithalin-3,6-di- 
sulfonsaure liefert eine sich in W. rotstichigblau lósende Cu-Verb. Der Azofarbstoff 
aus 3-Chlor-2-amino-l-metliylbenzol-5-$ulfonsaure u. Resorcin gibt beim Erwarmen in W. 
mit CuSO.,, Glycerin u. NaOH einen in W. sich orange losenden Farbstoff. An Stelle 
des Glycerins kann man andere Cu in alkal. Lsg. in Lsg. haltei)de Verbb., wie Wein- 
saure, Pyridin, verwenden. Einen iihnlichen Farbstoff erhalt man aus diazotierter 
2-Chlor-l-aminobenzol-5-sulfcmsaurc. — Das Na-Salz des Trisazofarbstoffes 1-Amino- 
benzol-2,5-disulfonsaure — >- l-Amino-2,5-dimethylbenzol — >- l-Chlor-2-amino-5-oxy- 
naphthalin-7-sulfonsaure — y  2-Oxynaphthalin-6-sulfonsaure liefert in W. beim Er
warmen mit Glycorin, CuS04 u. NaOH eine Baumwolle aus dem Glaubersalzbade 
griin farbende Cu-Verb. Der Farbstoff 2,3-Dichlor-4-amino-l-methylbenzol— y l-Oxy- 
naphthalin-3,6-disulfonsaurc gibt beim Erwarmen in W. mit CuS04, Glycerin u. NaOH 
einen sich in W. yiolett losenden Farbstoff. Der Farbstoff l-Ćhlor-2-amino-5-oxy- 
naphthulin-7-sulfonsaurc — y l-Oxynaphłhalin-3,6-disulfonsaure gibt eine blaue Cu- 
Verb. (D. R. P. 571 859 KI. 22a vom 29/9. 1931, ausg. 6/3. 1933.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
Disazofarbstoffen, dad. gek., daB Aminoazofarbstoffe yon der nebenst. allgemeinen 
Formel, in welclicr die beiden Bzl.-Kerne R x u. R 2 keine weiteren Substituenten ent
halten, diazotiert u. mit Aryliden der 2,3-Oxynaphthoesaure in Substanz oder auf

der Faser yereinigt werden. — Die hiornach er-
0 • Alkyl haltlichen Farbungen zeichnen sich durch Fiille u.

/~^T\  XT >’— \ Echtheitseigg. aus. Der Farbstoff 4-Amino-5-
\ l /  ^l==^ — — 2 dthoxyazohenzol (I) — y  l-(2 ',3 '-0 xynaphthoyl-

amino)-4-methoxybenzol fallt ais granatroter Nd. 
aus. Die Farbung aus I  u. l-(2',3/-Oxynaphthoylamino)-naphthalin ist korinth. Je 
nach der Wahl des Arylides erhalt man ein Granat, Korinth oder Bordeaux. (D. R. P- 
571 397 KI. 22a yom 22/10. 1931, ausg. 28/2. 1933. Schwz. Prior. 3/11. 1930.) F ra n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, tibert. von: Paul Nawiasky, Ludwigs- 
hafen a. Rh., Otto Braunsdorf und Eduard Holzapfel, Hochst a. M., Herstellung 
von Kupenfarbstoffen. Bz. -1 -Bz. -1 '-Benzanthronylsulfid behandelt man mit Haloge- 
nierungsmitteln u. yerschm. das Prod. mit alkal. Kondensationsmitteln. — Eine Sus- 
pension Bz.-l-Bz.-l'-Benzardhronylsulfid in Nitrobenzol erwarmt man unter Ruhren 
auf 45—50°, gibt dann Sulfurylchlorid zu, erwarmt 1 Stde. auf 50° u. dann allmahlich 
auf 75—80°, nach dem Abkiihlen wird filtriert u. in der iiblichen Weise gereinigt. Das 
erhaltene Prod. wird in eine auf 140—145° erwarmte Schmelze aus KOH u. A. ein- 
getragen; der erhaltene chlorhaltige Farbstoff farbt Baumwolle aus der Kiipe sehr
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echt violett. Dor in analoger Weise erhaltene bromhaltige Farbstoff farbt Baumwollo 
kraftig blauviolott. (A. P. 1 822 367 vom 23/11. 1925, ausg. 8/9. 1931. D. Prior. 
6/4. 1925.) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, -iibert. yon: Arthur Liittring-
haus, Hugo Wolif, Mannheim, und Heinrich Neresheimer, Ludwigshafen a. Rh., 
Kiipenfarbstoffe der Benzanłhronreihe. Man oxydiert 6 -Mono- oder 6,6'-Dihalogen-2,2'- 
dibenzanthronyle u. alkyliert die erhaltenen Oxyderiyy. -— Zu einer Suspension yon 
Mn0 2 in H 2SO., gibt man eine Lsg. von 6,G'-Dicldor-2.2'-dibmzanlhronyl in H 2S0 4 u. 
laBt die Temp. nicht uber 10°, man gieBt nach einigen Stdn. in W., filtriert; das Oxy- 
dationsprod kann man auch durch Oxydation yon 6,6'-Dichlordibenzanthron erhalten. 
Durch Methylieren mit p-Toluolsulfonsauremethylester in Trichlorbenzol erhalt man 
6,6'-Dichlordimelhoxydibenzanthron, das Baumwolle aus der Hydrosulfitkiipe gelb- 
stichiggriin farbt. (A. P. 1 827 295 vom 25/10. 1926, ausg. 13/10. 1931. Scliwz. Prior. 
17/6. 1926.) F r a n z .

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Saure Schwefelsaureester zon Kupenfarbstoffen. 
(E. P. 383 741 vom 13/11. 1931, ausg. 15/12. 1932. D. Prior. 14/11. 1930. — C. 1933.
I. 134 [F. P. 726168].) F r a n z .

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Schweiz, Herstellung von sauren Schwefel- 
saureestem fiir das Farben und Druck en von Faserstoffen. Man behandelt Halogensub- 
stitutionsprodd. des l,2,2',l'-Anthrachinonazins mit dem Additionsprod. aus einer 
tertiaren Base u. S0 3 in Ggw. eines Uberscliusses der tertiaren Base u. eines Metalles 
unter AusschluB yon freier Saure; das erhaltene Prod. kann in die 1. Alkalisalze uber- 
gefulirt werden. In  ein eisk. Rk.-Gemisch aus S03 u. Pyridin tragt man ein Gemisch 
von Dicldor-1.2,2’,1'-anthracMnonazin u. Cu-Pulver ein u. erwiirmt in einem trockenen
O-freien N-Strom auf 70°; nach dem Abkiihlen gieBt man das Rk.-Gemisch in eine 
Mischung yon KOH u. Eiswasser. Man erwiirmt kurz auf 50—60°, filtriert die Lsg. 
vom Cu, dest. das Pyridin unter yermindertem Druck ab, konz. u. versetzt mit KC1, 
hierboi wird das wl. K-Salz yermutlich des Triesters gefiillt. Aus dem Filtrat kann 
durch Eindampfen unter yermindertem Druck ein Prod., wahrscheinlich ein Tetraester, 
gewonnen werden. Zum Drucken yerwendet man eine Mischung der Na-Salze der 
beiden Ester. Ahnliche Prodd. erhalt man aus dem Trichlorderiv. des 1,2,2',1'-Di- 
anthrachino-nazins. (E. P. 386 245 yom 14/7. 1932, ausg. 2/2. 1933. D. Prior. 15/7. 1931. 
Zus. zu E. P. 383 741; vgl. vorst. Ref.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Halogcn- 
indigo und seinen Dcritalen. Man behandelt Indigofarbstoffe in Ggw. von Alkyl- oder 
Cycloalkylschwefelsauren mit Halogenierungsmitteln. Das Losungsvermogen der 
Alkylschwefelsiiuren fiir Indigofarbstoffe ist gróBer ais das der H 2 SOj, auch wirken 
diese Verbb. nieht so leicht sulfonierend auf die Farbstoffe. In  eine Lsg. yon Indigo 
in Atliylschwefelsdure leitet man unter Ruhren bei Zimmertemp. Cl2 ein, bis die Bldg. 
von Mcmochlorindigo beendet ist; man gieBt in W. u. filtriert den Farbstoff ab. Eine 
Lsg. von 4,4'-Dichlorindigo in Metliylschwefelsdure liefert mit Br2 4,4'-Dichlor-5,5'- 
dibromindigo. Thioindigo gibt in Butylschwefelmure mit Cl2 Monochlorthioindigo, 
7,7'-Dimelhylindigo in Cyclohexylschwefelsaure mit Cl2 7,7'-~Dimethyl-5-chlorindiqo. 
(E. P. 387121 yom 29/1. 1932, ausg. 23/2. 1933.) " F r a n z .

Hugo Reinhard, Oberhausen, Rhld., Verfahren zur Herstellung von Anstrichfarben 
oder dergleichen aus Ol u. dem bei der Grobscheidung der Zwischen- oder Abfallerzeug- 
nisse aus der Pigment-, insbesondere ZinkweiBherst. yerbleibenden Ruckstande durch 
Vermahlen auf Walzenmuhlen, dad. gek., daB Miiklen yerwendet werden, dereń Walzen 
an den Enden abgesetzt oder yerjiingt sind. (D. R. P. 571 398 KI. 22g vom 14/7. 1932, 
ausg. 28/2. 1933.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert GrieBbach 
und Ulrich Dreyer, Wolfen), Verfahren zur Herstellung kieselsaurelialtiger Farben- 
bindemiltel durch teilweise Hydrolysierung von Methylsilicat mittels eines wasser- 
haltigen Alkohols, dad. gek., daB man wahrend des Mischens der Komponenten u. 
wahrend des Ablaufs der Hauptrk. hóhere ais Raumtemp. durch Kiihlung yermeidet. 
AnschlieBend unterwirft man evtl. das Rk.-Gemisch einer Erwarmung. Evtl. bringt 
man den Ester in mehreren Anteilen zur Anwendung u. legt gekiihlten Ester yor. — 
In  100 Vol.-Teile eines auf 0° gekiihlten Methylsilicats werden 60 Teile A. (100°/oig) u.
24 Teile W. bei Tempp. nicht iiber 10° eingetragen. Alsdann liiBt man die Temp. 
langsam auf etwa 20° steigen u. fiigt nunmehr 80 Teile Methylsilicat zu. Die Hydrolyse
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ist nach drei Tagen yollendet. Das Prod. gibt mit Pigmenten auf Putzflaehen haltbare u. 
leuchtende Anslriche. (D. R. P. 571 334 KI. 22g vom 25/12. 1930, ausg. 28/2. 
1933.) M. F. M u lle r .

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
T. Hedley Barry, Die indisclie Schellackindustrie. I. Allgemciner t)berbliok. 

(Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer Manuf. 3. 40— 43. Febr. 1933.) S c h e i f e le .

P. Nowak, Kolophonium ais elektrisches Isoliermaterial. Die Schwankungon des 
Isolationswiderstandes sind selbst bei jeder einzelnen Harztype, z. B. dem amerikan.
I-Harz, betrachtlicli. Der Oxysauregeh. dieses Harzes stieg nach Ausbreitung in dunner 
Schicht bei Zimmertemp. schon nach 24 Stdn. um 50%. Ein von den Oxysauren 
durch Behandeln mit PAe. usw. befreites I-Harz, dessen Zus. der Abietinsaure ent- 
spracli, zeigte einen Isolationswiderstand von 130-106 Megohm bei 85° u. 7,25- 10R 
bei 100°. Das elektr. Verh. der Oxyabietinsaure konnte infolge starken Schaumens 
beim Messen nicht bestimmt werden; aber nach Verschmelzcn in einer Menge von 
10°/o mit I-Harz wurde ein Isolationswiderstand yon 81,5 bzw. 2,8-106 Megohm bei 
85 bzw. 100° gefunden, gegen 80-10° bzw. 4.10° fiir das unbehandelte I-Harz. Die Yer- 
schleehterung durch Oxysaure war also unerheblich. Dagegen besaB eine aus der mit 
Oxysaure angereicherten Harzprobe hergestellte Trankmasse nur %  des Isolations- 
widerstandes gegeniiber der von Oxysauren freicn Probe. Das ist darauf zuriickzufuhren, 
dafi durch die Oxysauren die Olloslichkeit des Harzes vermindert wird, was zu Harz- 
ausscheidungen fiihrt. Aus einem amerikan. I-Harz wurden 3° / 0 einer zu 75° / 0 zwischen 
160— 170° sd. Fl. (Pinolin) isoliert. Das Prod. beeinflufi nicht wesentlich das elektr. 
Verh. des Harzes. Dagegen besitzen die iibrigen 20°/o hoher sd. Anteile, bestehend 
aus harzolartigen Stoffen sehr schlechte elektr. Eigg. u. wirken korrodierend auf Cu 
u. Pb. Nach F o n r o b e r t  u. P a l l a u f  (C. 1926. I I .  199) hergestelltes Abietinsaure- 
anhydrid zeigt infolge hartnackigen Zuruckhaltens von Essigsaureresten sehr schlechte 
elektr. Eigg. Durch mehrfaches Umkrystallisiercn aus PAe. u. Vakuumerhitzen bei 
220° lieB sich daraus ein elektr. hocliwertiges Prod. lierstellen. (Erdól u. Teer 9. 91

Henri Blin, Terpentinól und „Wliite spirit“. Angaben iiber Eigg., Konstanten 
u, Verh. Ton Terpentinol u. seinen Ersatzmitteln, insbesondere der „White spirit“ be- 
nannten Bzn.-Fraktion. (Lachbzn.). (Matieres grasses-Pótrole Derives 24. 9472— 73.

H. G. Rains, Synthetische Harze. Es werden Phenol-Formaldeliyd- u. verwandte 
Harze, Glyptale, Cmnaronharze, Harnstoff-Formaldehyd- u. Thioharnstoff-Formaldehyd- 
harze, Furfurolharze, Vinylliarze, sowie kautschukhaltige Celluloseverbb. in Hinblick 
auf ihre Yerwendung in der Lack- u. Farbenindustrie besprochcn. (Oil Colour Trades 
J . 83. 583— 89. 3/3. 1933.) W . W o l f f .

— , Mode,rne „Jazz11-Lacke. Angaben uber neuzeitliche Effektlacke, Krystall-, 
Runzel- u. Reifilacke. (Paint Colour Oil Varnish Ink  Lacąuer Manuf. 3. 39. 60— 61.
Febr. 1933.) Sc h e if e l e .

D. D. Wright, Lacke fiir  Gummisclmhwerk. Geeignete Ollacke lassen sich ent- 
weder derart herstellen, daB man geblasenes Leinól (spezif. Gewicht 0,9G0— 0,965 
bei 15°) mit 4— 10% Scliwefel erhitzt oder Leinol bei etwa 275° yerkocht u. dann mit 
Schwefel behandelt. Zur Glanzgebung u. Farbung werden Harze, Kopale, Gilsonit etc. 
zugesetzt. Die Schwefelung mufi rechtzeitig unterbrochen werden, ehe Gelatinierung 
eintritt. Nach dem zweiten Verf. erhalt man einen zaheren, aber haufig schlechter 
haftenden Lackfilm. Sehr heller Óllack wird durch Behandeln von 01 mit Chlorschwefel 
gewonnen. Anforderungen an Gummiwarenlaek sowie Lackierfehler werden besprochen. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 140— 41. Febr. 1933.) S c h e i f e le .

Ray C. Martin, Neuzeitliche Metallacke. I I I .  Alkohole ais Losungsmittel. (H. ygl.
C. 1933. I. 2005.) Angaben iiber Athyl-, Butyl-, Amyl-, Propyl-, Benzyl- u. Furfuryl- 
alkohol sowie iiber Cyclohexanol. (Metal Clean. Finish. 5- 27.—30. Jan. 1933.) SCHEIF.

John Mc E. Sanderson, Lacklosungsmittel. I. Terpene und vertvandie Produkle. 
(Vgl. C. 1933. I. 2752.) Angaben iiber physikal. Kennzahlen u. lacktechn. Eigg. von 
Balsamterpentinol, dampfdest. u. trockendest. Holzterpentinol, Dipenten, Pineól, 
a-Terpineol u. p-Cymol. (Paint, Oil chem. Rcv. 95. Nr. 4.10— 12. 23/2.1933.) S c h e if .

bis 93. 25/2. 1933.) Sc h o n f e l d .

9499—9500. 1932.) SCHÓJTFELD.
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Hercules Powder Co., Wilmington, iibert. von: Leavitt N. Bent, Holly Oak,
V. St. A., Extraktion von Harz aus Pflanzenstoffen, insbesondero Holzspanen, dic nach 
dem Abtreiben des Terpentins mit Dampf, mit einem W.-Geh. von 20— 25°/0 mehrmals 
mit 75%ig- wss. Aceton ausgezogen werden. Durch einen Zusatz von Butan, Pentan 
oder anderen mit W. u. Aceton nicht mischbaren niedrigen Petroleum-KW-stoffen 
wird die Ausbeute noch yergróBert. Das Aceton enthiilt dann die dunkleren Harz- 
bestandteile, der KW-stoff das hellerc Harz. Beide Lósungsmm. werden getrennt 
durch Dest. zuriickgewonnen. (A. P. 1888 025 vom 15/2. 1928, ausg. 15/11.
1932.) E n g e r o f f .

Hercules Powder Co., iibert. von: Irwin W. Humphrey, Wilmington, V. St. A., 
Iłaffination von Harz durch Entfernung der Farbstoffe, dad. gek., daB eine Harzlsg. 
in PAe., Terpentin oder Pinen mit einem Ester niedriger aliphat., einwertiger Alkohole 
u. aliphat. einbas. Sauren, z. B. Athylformiat, Methylacetat, Diacetin, Athylenglykol- 
monoacetat, Methylcitrat, Athylanisat u. dgl. ausgeschiittelt u. zwecks Trennung der 
Fliissigkeitsschichten auf — 10 bis — 50° abgekiihlt wird. (A. P. 1 890 086 vom 28/2. 
1930, ausg. 6/12. 1932.) E n g e r o f f .

Ellis-Foster Co., New Jersey, iibert. von: Carleton Ellis, Montclair, N. J., 
Herstellung von harzartigen Kondensationsprodukten aus Hamstoff, Thiohamstoff oder 
Harnstoffderiw. u. Formaldehyd in saurer Lsg. u. durch nachtraglichen Zusatz eines 
Harzprod. aus Phenol u. Schwefelchloriden. Letzteres wird in Mengen von 10— 50% 
u. mehr dem Harnstoffharz zugesetzt. AuBerdem werden Fiillmittel, wie Gips, Kreide, 
Glimmer, Infusorienerde, Asbest u. a., beigegeben. (A. P. 1 897 978 vom 1/12. 1928, 
ausg. 14/2. 1933.) M. F. M u l l e r .

Ellis-Foster Co., New Jersey, iibert. von: Carleton Ellis, Montclair, N. J., 
Herstellung von Esterharzen aus einer mehrbas. Carbonsaure u. einem mehrwertigen 
Alkohol unter Zusatz von Kalk, der bei der Harzbldg. die freien Sauren bindet. AuBer
dem wird noch ein Mittel zugesetzt, das die Hartung des Kond.-Prod. beschleunigt, 
z. B. Si-W-Siiure. Andere Mittel, wie ZnO, CaO, BaC03 oder Ba(OH)2, setzen die 
Verfestigungst«mp. der SI. herab. —  2,7 Teile Phthalsaureanhydrid u. 1 Teil Glycerin 
werden unter Riihren erhitzt; dabei werden zugesetzt NH.,-Persulfat ais Katalysator 
u. Bleichpulver, sowie NH 4HSO,t u. ZnCI2- Die Erhitzungstemp. betragt 155— 160°. 
Es wird eine kautschukahnliche M. erhalten, die bei 235— 240° hart wird. (A. P. 
1897 977 vom 26/12. 1922, ausg. 14/2. 1933.) M. F. M u l l e r .

S. N. Uschakow, U. S. S. R ., Herstellung kombinierter Kunstliarze. Die Konden-
sation der Phenole u. Aldehyde in Ggw. alkal., saurer oder neutraler Katalysatoren
erfolgt unter Zusatz von einfachen Celluloseathern. Die Rk. kann gegebenenfalls unter 
Zusatz von Carbamid, Kolophonium oder Abietinsaure durchgefiihrt werden. (Russ. P. 
26 441 vom 5/7. 1931, ausg. 31/5. 1932.) R ic h t e r .

Gesellschaft fiir Chem. Industrie in Basel, Schweiz, Verfahren zur Herstellung 
von Oberziigen aus Kondensationsprodukten von Carbamiden und Aldehyden. Beispiel 9 
240 Teile Harnstoff u. 152 Teile Thiohamstoff werden in 1000 Teilen 36°/0ig. Form
aldehyd gel., mit akt. Kohle neutralisiert, filtriert u. im Rezipienten 3 Stdn. bei 98° 
erhitzt. Die erhaltene Lsg. wird noch mit 75 Teilen Thiohamstoff versetzt u. im Vakuum 
zur Trockne yerdampft. Dann wird gemahlen u. in 2000 Teilen W. dispergiert. Die 
Dispersion wird auf Packpapier aufgetragen, getrocknet u. bei hoher Temp. gepreBt 
bzw. auf Sperrholz oder andere Unterlagen aufgeklebt. (F. P. 737 818 vom 30/5. 1932, 
ausg. 16/12. 1932. Schwz. Prior. 3/5. 1932.) B r a u n s .

Gesellschaft fiir Chem. Industrie in Basel, Schweiz, Herstellung von Yerbund- 
korpem unter Benutzung der Kondensationsprodukte von Carbamiden und Aldehyden. 
Man benutzt z. B. zum Tranken der Gewebestucke, Papierfolien o. dgl. Harze, die durch 
ICondensation von 1 Mol. Harnstoff mit 2 Moll. Formaldehyd hergestellt sind, u. denen 
nach erfolgter Kondensation noch 5— 10% Thiohamstoff zugefugt sind. Evtl. wird 
das Harz in Pulyerform zwischen die zu vcrbindenden Teile gestreut. Die Vereinigung 
erfolgt unter Druck n. Hitze. Es wird z. B. bei einer Temp. von 130— 150°, einem Druck 
Yon 40— 150 kg pro qcm 3— 10 Min. gepreBt. (F. P. 737 819 vom 30/5. 1932, ausg. 
16/12. 1932. A. Prior. 27/4. 1932.)! B r a u n s .

Masa G. m. b. H. zur Herstellung kiinstlicher Oberflachen, Berlin, Verfahren 
zur Herstellung eines Lackiiberzuges auf bedruckten Oberflachen, dereń Druckfarbe von 
dem tlberzugslack angegriffen werden kann. Der noch feuchte Óldruck wird mit einem 
Nitrocelluloselack hauchdunn iibernebelt u. nach dem Trocknen mit einem Cellulose-
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ester- oder -atherlack uberdeekt, (Oe. P. 131 587 vom 18/8. 1931, ausg. 25/1. 1933. 
D. Prior. 28/8. 1930.) B r a u n s .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
Sidney M. Hagman, Die Entwicklung der Gummiindustrie. t)berblick. (Tekn. 

Tidskr. 63. Nr. 10. Kemi. 17— 21. 11/3. 1933. Helsingborg.) R. K. M u l l e r .

Rudolf Ditmar, Die industridle Verwertung von Kautschukmilch (Latex) in der 
Patentliteratur. (Vgl. C. 1932. I I . 1087.) (KoUoid-Z. 61. 119—23. Okt. 1932.) P rom .

Charles Dufraisse und Nicolas Drisch, Erfalirungen uber die Autoxydaticm des 
Kautscliuks. Einfluf! von Bleiglatte. (Vgl. auch C. 1932.1. 3507.) Vff. wcisen, entgegen 
der allgemeinen Ansicht, nach, daB Bleiglatte die Autoxydation des Kautschnks erhóht, 
anstatt sie zu yerringem. (Chim. et Ind. 27- Sond.-Nr. 3 bis 608—10. 1932.) H. Mu.

N. Budiloff, Die elektrische Abscheidung von Kautschuk aus Eevertex und Revultex. 
Vf. stellt fest, daB zur Herst. brauchbarer anod. Ndd. bei Revertex Ammoniak zu- 
gesetzt werden muB. Die abgeschiedene Gummimenge ist ahhangig von der Elektrizi- 
tatsmenge, Stromdichte u. Gummikonz. — Zink, Cadmium u. yorzinkte Metalle sind 
fiir die anod. Abscheidung von Kautschuk geeignet. — Verf. gelang es, fehlerfreie 
anod. Gummiabscheidungen aus yerd. Reyertex (1:1) nach Zusatz yon Schwefel u. 
Fiillstoffen zu erhalten. Es gelang nicht — mit Ausnahme yon RuB u. Farbstoffen — 
brauchbare anod. Ndd. aus yerd., mit Farbstoffen yersehenem Reyultex zu erhalten. 
(Kautschuk 9. 1— 4. 20—25. Febr. 1933.) H. M u l l e r .

D. Riedinger, Die Yerwendung von Naturkautschuk in der Kabelindustrie.
(R«y. gen. Caoutchouc 10. Nr. 89. 9—10. Febr. 1933.) F ro m a n d i.

P. Bourgois, Die Verwendung von Kautschuk ais Antikorrosionsmaterial in der 
chemischen Industrie. (Ind. chim. belge [2] 4. 114— 19. Marz 1933.) F ro m a n d i.

L. Grand, Oummierungen mittels Latex. (Caoutchouc et Guttapercha 30. 16262. 

15/1. 1933. — C. 1933. I .  2006.) F r o m a n d i.
J. Courbier und Th. Boussand, Die Gummiauskleidungen in der chemischen 

Industrie. t)bersicht iiber die Verwendungsmóglichkeiten u. die entsprechenden Eigg. 
von Kautschuk ais Auskleidungsmaterial fiir Saurebehalter u. dgl. (Monit. Produits 
chim. 15. Nr. 167. 3—5. 15/2. 1933.) F ro m a n d i.

James B. Crockett, Massachusetts, Vulkanisieren von Kautschukmilch. Man er
hitzt Kautschukmilch (nicht zu yiscos) mit 4— 5% S u. ZnO auf eine Temp., bei der 
noch keine sichtbare Agglomeration erfolgt (z. B. gewóhnliche Kautschukmilch 1 Stde. 
auf 50—60°), laBt abkiihlen u. den iibersehussigen S u. ZnO absetzen. Ungefahr 1% S 
bleibt von der Kautschukmilch aufgenommen, wahrend der Rest durch Dekantieren 
entfemt werden kann. So behandelte, noch nicht yulkanisierte Kautschulanilch kann 
aufbewahrt, zum Impragnieren yon Gewebe u. zur Horst. von Filmen yorwendet werden, 
nachdem man sie zuyor mit einem Beschleuniger (Piperidinpiperidyldithiocarbainat =  
Pipsol, Mercaptobenzothiazol, Tetramethylthiuramdisulfid, Diphenylguanidin oder 
dereń Mischungen) yersetzt hat. Gewebe, yerfilzte Cellulosefaser wird impragniert u. 
durch Erhitzen getrocknet, wobei Vulkanisation erfolgt. (A. P. 1897189 vom 22/11.
1930, ausg. 14/2.1933.) P a n k ó w .

Enriąue Romero Robles, Spanien, Vulkanisieren kleiner Kautschukplatten fiir 
Reparaturen. Man bedeckt die Platten mit uberstehenden transparenten Papierblattern, 
die bis zur Verwendung des Kautschuks ais Schutzschicht dienen kónnen; beim Vulkani- 
sieren in der Form kann man mit ihrer Hilfe die Kautschukplatten zentrieren. (F. P. 
740 770 vom 13/6. 1932, ausg. 1/2. 1933. Span. Prior. 3/5. 1932.) P an k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Ohio, iibert. yon: Oswald Behrend, West- 
Virginia, Vulkanisation$beschleuniger, bestehend aus den Rk.-Prodd. yon ais Beschleu
niger wirkenden aliphat. Aldehyd-prim. aromat. Aminkondensationsprodd. mitmethyl- 
substituierten aromat. KW-stoffen, bei denen die Methylgruppe ganz oder teilweise mit 
Halogen substituiert ist. Genannt wird das Ilk.-Prod. von Heptaldehydanilin mit 
Benzylchlorid (Ol) oder Benzotrichlorid, von aquimolekularen Mengen Acetaldehyd- oder 
Butyraldehydanilin mit Benzylchlorid, von 2 Moll. Butyraldehydanilm_ mit 1 Mol. 
Benzalchlorid. Auch die Rk.-Prodd. von HCHO-, Propionaldehydanilin, Aldehyd- 
toluidinen oder -zylidinen mit Benzyl-, Benzalchlorid oder Benzotrichlorid kónnen yer-
wendet werden. (A. P. 1896 535 vom 18/2. 1930, ausg. 7/2. 1933.) P a n k ó w .
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B. F. Goodrich Co., New York, ubert. von: Waldo L. Semon, Cuyahoga Falls, 
und Arthur W. Sloan, Arkon, Oliio, V. St. A., Herstellung von Aldehydaminen. Alde- 
hyde oder Deriw. derselben, wie z. B. Acetaldehyd, Aldol, Paraldehyd, Crotonaldehyd, 
werden in kontinuierlicher Arbeitsweise mit aquivalenten Mengen von Aminen, iiis- 
besondere primaren, aromat. Aminen vermischt u. in Ggw. geringer Mengen katalyt. 
wirkender sauer reagierender Substanzen, wie Siiuren oder sauer reagierender Salze, 
bei erhóhten Tempp. oder dureh Stehenlassen bei gewóhnlicher Temp. zur Bk. unter 
Wasserabspaltung gebracht u. danach getroclcnet. Die Rk. kann auch unter Mitverwen- 
dung geeigneter Lósungsmm. durchgeflihrt werden. Das Vermischen wird zweckmafiig 
bei Tempp. vorgenommen, bei denen die M. fl. bleibt. Die yerschiedenen móglichen 
Ausfiihrungsformen werden an Hand einer Zciclmung der Apparatur naher erlautert. 
Naeh dem Verf. werden aus a-Naphthylamin u. Aldol, Paraldehyd, Crotonaldehyd 
oder Acetaldehyd mit Aldol-oi-naphthylamin ident. Prodd. gewonnen. Ebenso konnen 
in entsprechender Weise Acetaldehydanilin, Furfural-o-toluidin, Butyraldehydanilin, 
Butyraldehyd-a.-naphthylamin, Heptarudanilin, Butyrcddehydbutylaińin, Acetaldehyd-p- 
aminodiphenylamin, Forumldehydpiperidin hergestellt werden. Diese Prodd. stellen 
Vulkanisationsbeschleuniger bzw. Allerungsschutzmittel fiir die Kautschukindustrie dar. 
(A. P. 1 895 945 vom 20/12. 1928, ausg. 31/1. 1933.) R. H e r b s t .

XIII. Atherische Ole. Farfumerie. Kosmetik.
Ignaz Herold, Wescn und Bedeutung der terpenfreien atherischen Ule. (Dtsch. 

Parfiim.-Ztg. 18. 423— 25. 445—47. 1932.) E llm e p ..

— , Pfefferminzlculluren in Holland. Die in Mitcliam kultivierte Black M int eignet 
sich fiir holliind. Yerlialtnisse am besten. 1932 wurden in Versuchsanlagen zwei Ernten 
erhalten. 01 erster Ernte: D . 1 6  0,9098; an =  — 21° 58'; nD 20 =  1,64; 1. in 3,5 Vol. 
70%ig. A.; YZ. 14,95 =  5,2% Ester; SZ. 0,64; VZ. naeh Aeetylierung 140,7 == 43,7% 
Gesamtmcnthol; 33,6° / 0 Menthon. Ol zweiter Ernte: D . 1 6  0,9090; ocd =  —21°1'; nc2 0  — 
1,4635; 1. in 3,5 Vol. 70%ig. A.; VZ. 22,2 =  7,8% Ester, SZ. 0,4; VZ. naeh Acety- 
lierung 153 =  48,1% Gesamtmenthol; 28,7% Menthon. Abb. (Riechstoffind. u. Kos
metik 8 - 1—3. Jan. 1933.) E l l m e r .

B. Sanjiva Rao, Atherisches 01 von Blutenkopfen und -stengeln von Andropogon 
Kuntzeanus, Hack, var. Foveolata, Iiack. Die Stammpflanze hat Ahnlichkeit mit Andro
pogon odoratus, Dna. Ausbeute an 01: 0,27% (ber. auf trocknes Gras). Tiefbraun 
von charakterist. Sesguiterpengeruch. D . 3 ° 3 0 0,9208; n D 3 0 =  1,481 3; [a] D 3 0 =  36,5°; 
SZ. 1,7; EZ. 0,3; EZ. naeh Aeetylierung 80,8. — Zus.: vermutlich geringe Mengen 
a-Pinen, festes 1-Camphen (10%), eine fl. Terpenfraktion, welche zum Teil vermutlich 
aus einem isomeren Camphen (vielleicht ident. mit dem im Citronellól aufgefundenen) 
besteht (etwa 10%). Spuren Borneo!, bicycl. tertiare Sesąuiterpenalkolwle der Cadalin- 
gruppe (etwa 40%). (J. Indian Inst. Sci. Ser. A. 15. 75— 77. 1933.) E l lm er .

V. P. Shintre und B. Sanjiva Rao, Atherisches Ol der Bldtler ton Cinnamomum 
Ceylanicum, Breyn. Das Ol wurde aus Blattern aus Mysore in einer Ausbeute von 
0,25%, ber. auf trockene Blatter, gewonnen. D .15ls 0,9223; no20 =  1,5070; an2 0 =  
— 2,9°. Es wurden naehgewiesen: l-a-Pinen u. l-fi-Phdlandren (etwa 4%), y-Terpineol 
u. andere Terpenalkohole (etwa 3%), Eugenol (etwa 15%)> Sesguiterpene, darunter 
hauptsachlich a-Caryophyllen (62%), eine Fraktion nicht identifizierter Sesguiterpen- 
allcohole (7%). (J. Indian Inst. Sci. Ser. A. 15. 84—S7. 1933. Bangalore, Indian Insti- 
tute of Science.) E l lm e r .

Bernard Angla, Geraniumol in Algier. Alger. Geraniumole der Friihjahrsemte 
1932 hatten folgende Eicg.: D.15., 0,8937—0,8999; nD 2 0  =  1,4652— 1,4695; [alD =  —573' 
bis — 687'; a3-/aD =  1;032— 1,056; a„/a}- =  1,162— 1,173; SZ. 1,4—6 ,8 ; EZ. 61— 73; 
EZ. naeh Aeetylierung 210— 221; Estergeh. (ber. ais Geranylłiglinat) 25,6— 30,7; 
Gesamtalkoliolgeh. (ber. ais Geraniol) 64,6— 69,8; Geh. an freien Alkoholen (ber. ais 
Geraniol) 47,3—53,1; Citronellól- Rhodiiwlgeh. 30,9—38,6. Die angewendeten Best.- 
Methoden werden beschrieben. (Parfum. mod. 26. 581— 97. 1932.) E l lm e r .

J. L. B. Smith und M. L. Sapiro, TJntersuchung des atherischen Ols ton Pteronia 
stricta AU. Aus den lufttrockenen Blattern wurde in l , 8 %ig. Ausbeute dureh Wasser- 
dampfdest. ein ath. 01 von dunkelgelber Farbę u. kraftigem Eukalyptusgeruch erhalten.
D . 2 1 0,924; Ud22 — 1,477; an =  +2,5°. Zus.: etwa 2% Silvestren ( ?), 17»/0 Phellan- 
dren, 50% Cineol, 1% Phenole u. Sauren, 5%  Phenoldther (Esdragol), 5% Ester. 6 ° / 0
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Alkohole, 14% Ruckstand u. Yerlust. (Trans. Roy. Soc. South-Africa 21. 51—53.
1932. Grahamstown, Rliodes Univ.) ' E l l m e r .

Jagjit Singh und B. Sanjiva Rao, Atherisches Ol der Blatler von Thymus Serpyllum 
Linii. Ind. Ol war dunkel-rotbraun u. zeigte folgende Konstanten: D . 3 0 30 0,92 69, 
nD3 0 =  1,49 6 8 ; [a]D3 0  =  —4,8°. Es wurden naehgewiesen: Phenole, hauptsiiclilich 
Carvacrol (etwa 53%), p-Cymol (etwa 17%), y-Terpinen neben anderen Terpenen 
(etwa 8 %), eine Terpenalkoholhaktion, darunter yielleicht a-Terpineol u. Borneol 
(etwa 5%), Zingiberen neben anderen Sesąuiterpenen (etwa 4%) (J. Indian Inst. Sci. 
Ser. A. 15. 7S—83. 1933.) E llmer.

L. W. Winkler, Ilaltbarkeit der atherischen Ole. Folgende ath. Ole wurden auf 
ihre Haltbarkeit bei 3l/i-jahriger kiihler u. dunkler Aufbewahrung in bis zum Halse 
gefullten, yerkorkten Flaschen dureh Best. der J-Br-Zahl (vgl. C. 1927- II .  1762) vor 
u. naeh der Versuchszeit untersucht: Anisi, Aurantii, Bergamottae, Carvi, Cassiae, 
Citri, Eucalypti globuli, Fooniculi, Juniperi baccarum, Layandulae, Santali indieum, 
Menthae piperitac, Pini Pumihonis u. Rosmarini. —  Samtliche genannten Ole zeigten 
naeh Ablauf der Vers.-Zeit keine Veranderung im Aussehen u. Gerueh u. keine wesent- 
liehe Andcrung der J-Br-Zahl; sie waren also prakt. unyerandert geblieben. (Pharmaz. 
Zentralhalle Dcutschland 74. 68—69. 2/2. 1933. Budapest.) D e g n e r .

Fritz Leiehner, Die Kosmetik der Ilaut. Krankheiten der Haut u. ihre Bekampfung 
dureh kosmet. Mittel. (Riechstoffind. u. Kosmetik 7. 93—95. 105— 07. 176—78.
1932.) E l l m e r .

— , Die Kakaobullcr. Verwendung in der Kosmetik. (Parfum. mod. 26. 605—07.
3932.) E l l m e r .

— , Die Herstellung von Lippenstiften. Prakt. Angaben. (Dtsch. Parfum.-Ztg.
19. 25. 25/1. 1933.) Sc h o n f e l d .

Heinrich Pincass, Analyse von Hautcremes. Bericht iiber einige bei der Analyse 
von Hautcremes anwendbare Yerff. (Pharmaz. Zentralhalle Deutsehland 74. 132—34. 
2/3. 1933. Berlin.) D e g n e r .

J. Wiihrer, Bestimmung von Zinkstearat in kosmetischen Pudem. 1 g Puder mit 
6  g gereinigtem u. gcgliihtem Seesand mischen, mit 50 ccm Bzl. oder C2HC13 1 Stde. 
estrahieren, Lsg. im Porzellantiegel eintrocknen (Sandbad), beim Erkalten der Lsg. 
evtl. auftretenden Nd. (Zn-Stearat) dureh Erwarmen u. Zusatz von Łósungsm. wieder 
in Lsg. bringen, Ruckstand im Tiegel veraschen, gluhen, wagen: ZnO; bei Ggw. von 
Mg-Stearat: ZnO + MgO, in diesem Falle erst quantitative Trennung yon ZnO u. MgO. 
(Apoth.-Ztg. 48. 123—24. 28/1. 1933. Reichsgesundheitsamt.) D e g n e r .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
O. Spengler und P. Kessler, Untersnchungen ubir den EinflufS von Kalifabrik- 

abuxissern auf die Sdfte einer Zuckerfabrik. Dureh salzhaltiges Betriebswasser wird die 
Reinheit der Zuckersafte infolge Vermehrung des Asehengeh. herabgesetzt. Auch ein 
Ansteigen des Asehenąuotienten, Sinken des Salząuotienten u. Zunehmen des Asehengeh. 
in den ausgelaugten Sehnitzeln ist festzusteUen. — Vergleichsverss. mit steigenden 
Zusatzen yon Kaliendlaugen zum Druekwasser zeigten die Abhiingigkeit der Ver- 
schlechterung yom Salzzusatz in bezug auf Farbę der Siifto, Verkoehen u. Ausbeute. 
(Z. Ver. dtsch. Zuckerind. 82. 969—91. Dez. 1932.) T a e g e n e r .

Ferdinand Kryz, Uber den aus liiibenschniltflachen in der Kalte herauswaschbaren 
Zuckeranteil. Vf. fand, daB pro 100 Gewichtsteile hoehprozentiger, intakter gekopfter 
Ruben durchschnittlich 0,034°/o Zucker beim Sehwemmen ausgewasehen werden; bei 
Ruben mit kleinerem Zuckergeh. ist mit etwa 0,03% Zuekeryerlust zu rechnen. 
(Z. Zuckerind. eechosloy. Republ. 57 (14). 165—67. 20/1. 1933.) T ae g e n e r .

G-. Schecker, Das Absufien der Scheidesaturationsschlammpressen. Zu dem neuen 
Verf. zum AbsuBen der Schlammpressen der 1. Saturation naeh STANEK u. P a v la s  

(ygl. G a l l i a ,  C. 1932. II . 1849) macht Vf. einige yon ihm in der Praxis bereits crfolg- 
reieh ausprobierte Gegenyorschlage apparativer Art. Er erreichte dadurch, daB die 
Schlammkuchen niemals Holilraume zeigten u. besonders im oberen Teil harter u. 
fester waren. Die Leistungsfahigkeit der Schlammpressen wird ganz auBerordentlieli 
erlioht, dadurch eriibrigt sich auch die naeh den genannten Yff. besondere Herst. eines 
Sehlammsaftes mit 20°/„ suspendiertem Schlamni. (Dtsch. Zuckerind. 58. 77. 2 1 / 1 .
1933.) ^ 10 T a e g e n e r .

VI. StanSk, Uber das Aussiificn des Saturationsscldammes. (Ygl. yorst. Ref.) Yf.
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beharrt auf seinem Standpunkt, dafl eben gerade die Móglichkeit gleichzeitiger Zu- 
fiihrung des Aussiifiwassers u. der „Plombierungsfl.“ zum besten AussuBen fiihrt u. 
den geringsten Verbrauch an AbsiiBwasser aufweist. (Dtsch. Zuckerind. 58. 111— 12. 
4/2. 1933.) Ta e g e n e r .

M. Werkenthin, U ber den py-Wert. tlbersiehtliche theoret. Darst. der mit der 
pn-Best. zusammenhangenden Fragen u. ihrer Bedeutung fur die Zuckerfabrik. (Prace 
Centr. Lab. Cukrowniczego w latach. 1928—1931. 460— 70.) S c h Ó n fe łd .

J. Puchema, Aschenermittlung in Rolizuckern. Die Reproduzierbarkeit der Ver- 
brennungs- u. der konduktometr. Methode zur Best. der Asche in Rohzuckermustern 
wird diskutiert. Da der Wert der wahrscheinlichen mittleren Abweichung nach beiden 
Methoden derartig gering ist, daB er prakt. mit der Fehlergrenze zusammenfallt, be- 
fiirwortet Yf. die konduktometr. gegenuber der Verbrennungsmethode. (Z. Zuckerind. 
cechosloY. Ropubl. 57 (14). 175— 76. 27/1. 1933.) T a e g e n e r .

K. Smoleński und T. Pietrzykowski, Konduktometrische Bestimmung der Asche 
in  Weipzucker. Es wurde untersucht, ob die Formel yon A r r h e n iu s  fiir stark verd. 
Salzlsgg. anwendbar ist. In  einer Tabelie sind die Koeff. a der ARRHENiUSschen 

Formel: ).s =  l  (1—a/ 2  x)2 oder a =  2 /x (l—VX/A) angegeben, ).s =  Leitfahigkeit 
des Salzes in einer Saccharose enthaltenden Lsg., ). =  Leitfahigkeit des Salzes in rein 
wss. Lsg., x =  Konz. der Saccharose, ausgcdriickt ais ccm/100 ccm, so daB x =  p/d, 
wenn p =  g Saccharose in 100 ccm u. d =  D. ist. a wurde fur KCl in Konzz Viooo11 • 
bis ł/2oooo-n. u. fur Saccharosekonzz. 10 u. 5 g/100 ccm bestimmt. Erhalten wurde 
a =  0,6322 u. 0,0308, wahrend A r r h e n iu s  fiir 7io-n. K C l u. p =  5 g/100 ccm a =  
0,0295 gefunden hat. Die Ergebnisse entsprechen auch der einfachen Formel: 
/.s =  ). (1—p-p), worin p =  0,0192 u. 0,0190 ist. Ferner wurde der EinfluB yon Sac
charose (p =  10 g/100) auf die Leitfahigkeit stark verd. Melasselsgg. (0,2 g bis 0,005 g/ 
100 ccm) mit bekanntem Aschengeh. bestimmt. Die Koeff. a u. p waren die gleichen 
wie fiir stark verd. KCl-Lsgg. In  der Voraussetzung, daB die (1.) Asche der WeiB- 
zucker die gleiche Leitfahigkeit hat wie die Asche der Melasse, werden Tabellen u. 
Kurren angegeben, wclche es gestatten, auf Grund der spezif. Leitfahigkeit (/.„) der 
Lsg. den Aschengeh. (P„) des Zuckers zu berechnen, wenn die Zuckerkonz. der Lsg. 
p =  10 g/100 ccm bctragt. Bei Anwendung yon 20 g/100 ccm kann man den Aschen
geh. berechnen nach: Pv =  1/160 P.0 -105. Vergleichende Aschenbestst. nach der kon
duktometr. Methode u. durch Veraschen ergaben gleiche Werte. (Prace Centr. Lab. 
Cukrowniczego w latach 1928— 1931. 552— 67.) S c h o n fe ld .

S. Byall und J. A. Ambler, Verunreinigungen in Weipzucker. V. Bestimmung 
von Phosphor und S ili dum. (IV. vgl. C. 1933. I. 857.) Vf. beschreibt eine Abanderung 
der Best. von Phosphorsaure u. Kieselsaure. Unter Anwendung der Phosphorammo- 
niummolybdatmethode (auf' colorimetr. Wege) wird einmal Phosphorsaure- plus 
Kieselsauregeh. bestimmt, darauf die Kieselsaure mit IIN 0 3 abgeschieden u. dann 
der Phosphorsauregeh. allein ermittelt. Der Geh. an Kieselsaure ergibt sich aus der 
Differenz. Anorgan. Phosphate werden direkt in den Zuckerlsgg. bestimmt. Das in 
WeiBzuckem yorhandene Si liegt in einer Form vor, die den Nachweis des Si erst dann 
ermóglicht, wenn die Asche mit Alkalicarbonat geschmolzen ist. [(Ind. Engng. Chem., 
Analyt. Edit. 4. 325— 27. 1932.) T a e g e n e r .

Alois Dolinek, Methode zur schnellen und annahernden Invertzuckerbestimmung in 
Rohzuckeni. Beschreibung einer schnellen Methode zur annahernden Best. des Inyert- 
zuckergeh. in Rohzuckern, die sich auf die Red. von rotem Blutlaugensalz u. Methylen- 
blau in Ggw. yon K ,C0 3 griindet. Aus der bis zur eingetretenen Red. (Ubergang der 
blauen Farbę in die urspriingliche gelbbraune der Zuckerlsg.) yerflossenen Zeit laBt 
sich annahernd der Inyertzuckergeh. im Rohzucker an Hand von Tabellen berechnen. 
Das Verf. eignet sich infolge der schnellen informativen Best. besonders fur die 
Raffinerieprasis, die im Interesse einer zweckmaBigen Einlagerung erfordert, daB 
Rohzucker mit hoherem Inyertzuckergeh. von einwandfreiem getremit aufbewahrt 
wird. (Z. Zuckerind. ćechosloy. Republ. 57 (14). 190—92. 10/2. 1933.) T a e g e n e r .

XV. Garungsgewerbe.
M. Guhl, J. L. Langeloth und Schulteis, Garbotliche ohne Kuhlschlangen. E in 

neues Verfahren der Gdrbollichkuhlung. Die Nachteile der Garbottich-Kuhlschlangen 
werden aufgehoben durch das Garbottichkuhlsystem yon R. H orch  (D. R. P. 540 057),
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nach welchem gckiihlte Luft um Boden u. Wando eiserner, mit einfachen Zementplatten 
umgebener Garbottiche gefiihrt wird u. bei dem jeder Bottich einzeln reguliert werden 
kann. Das Verf. wird an Hand yon Abbildungen aus der Praxis erlautert u. die Vor- 
teile auch bzgl. des Bieres naher beschricben. (Wschr. Brauerei 50. 65—68. 4/3. 
1933.) A n t e l m a n n .

Efisio Mameli und Antonio Mossini, Einwirkung der organischen Substanzen 
auf diealkoholischeOdrung. 2. Mitt. Olefinische Verbindungen. (1. vgl. C. 1927.1. 1032.) 
In  Fortsetzung der Verss. der 1. Mitt., wo die aktivierende Wrkg. von organ. Sub
stanzen mit Doppelbindungen zwischen C u. O, C u. S, N u. O auf die alkoh. Garung 
festgestellt worden war, wird nunmehr die Wrkg. von Verbb. mit Olefinbindungen 
untersucht. Der Vergleich der ungesatt. mit den entsprechenden gesact. Verbb. ergab 
daB die letzteren auf die alkoh. Garung negativen, keinen oder positiven EinfluB aus 
iiben konnen, wahrend der EinfluB der olefin. Verbb. stets positiy ist, u. zwar in jedem 
Falle grofier, ais der der entsprechenden gesatt. Verb. Die untersuchten Verbb. sind 
KW-stoffe: Benzol, Hexahydrobenzol, Tetrahydrobenzol, Dihydrobcnzol; p-Cymol 
Menthan, Menthen, Menthadien. Halogenierte KW-stoffe\ Tetrachlorathan, Tetrachlor 
athylen. Alkohole: Propylalkohol, Allylalkohol; /?-Phenylathylalkohol, Hydrozimt 
alkohol, Zimtalkohol. Aldehyde: Propionaldehyd, Acrylaldehyd; Phenylacetaldehyd 
Hydrozimtaldehyd, Zimtaldehyd. Ketone: 2-Methylheptanon-4, Mesityloxyd; 2-Methyl 
heptanon-6 , 2-Methylhepten-2-on-6. Sauren: Propionsaure, Acrylsaure; n-Buttersiiure 
Crotonsaure; Bernsteinsaure, Maleinsaure, Fumarsaure; Phenylessigsaure, Hydrozimt 
saure, Zimtsaure. Salze: Na-Salz der Stearinsaure, Oleinsaure, sowie des Gemisches 
der ungesatt. Sauren des Leinóls. Plienolderim.: Propylbrenzcatechinmethylather 
Eugenol, Isoeugenol. (G. Chim. ind. appl. 14. 450—55. 1932. Parma, Univ.) H e l l r

Paul Sander, E in Beitrag zur Frage der Reinigung von Abwassem aus Prcfihefc 
fabriken. Die abgebranntc, stark sauro Wiirze konnte in Tropfkórpern nach Neutrali 
sation mit Kalk u. Verdiinnung unter Sehwierigkeiten (Schleim- u. Geruchsbelastigung) 
nicht nach dem Belebtschlammverf. wegen ausschlieBlicher Blahschlammbldg., am 
besten in Emscherfiltern abgebaut werden. (KI. Mitt. Ver. Wasser-, Boden-, Lufthyg. 
9. 56— 71. 1933. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt fur Wasser-, Boden- u. Luft 
hygiene.) M a n z .

W. Kluger, E in Beitrag zur Frage der Gerstesorlierung im Laboratorium. Um 
ubereinstimmende Ergebnisse mit dem STElNECKERschen Gerstensortierapparat zu 
erhalten, ist es notig, Siebbleche zu verwenden, die wie B e i łg lu n d  (C. 1933. I. 1534) 
fordert, auf 3/ 100 mm prazisionsgefrast u. nachgepriift, auBerdem aber yon richtig 
bemessener Materialstarke sind. Vf. empfiehlt ca. 1,3 mm starkę Bleche, um ein 
„Durchdrehen der Kórner“ zu yermeiden. (Brauer- u. Hopfen-Ztg. Gambrinus 60. 
27—28. Jan. 1933. Wien, Osterr. Versuchsstation fiir Garungsgewerbe.) A n te lm a n n .

J. Raux, Die Trennung der Wiirzen von den Trebem. Die Filtration der Wiirzen 
soli móglichst schnell u. quantitativ erfolgen. Verss., dies mittels hoher GefaBe von 
kleinem Durchmesser oder Diffuseurcn oder Zentrifugen zu erreichen, befriedigten 
nicht. Vf. empfiehlt, statt der gewóhnlichen Maischefilter Metallsiebe bzw. Draht- 
geflechte aus Bronze von bestimmten AusmaBen anzuwenden. Verss. mit solchen 
Bronzegeweben ergaben, daB die Wiirze ebenso schnell u. blank lief wie bei Anwendung 
yon Baumwolltuchern, selbst bei Malzen mit 80% Feinmehl. (Brasserie et Malterie 22. 
232—35. 245— 50. 1932.) A n te lm a n n .

P. Petit, Das pn  und die Haltbarkeit von Bieren. Sarcinen, Milchsaurebakterien 
u. Hefen sind die haufigsten Ursachen fur das Verderben von Bier. Von pu =  4,2 ab 
werden wohl die Sarcinen, nicht aber die iibrigen Bierschadlinge unterdruckt. Bei zu 
starker Sauerung iiber ph =  4,0 hinaus machen sich haufig sowohl Geschmacks- 
verschlechtcrungen ais auch Triibungen bemerkbar. Vf. empfiehlt, dio stickstoff- 
reicheren, gesauerten Wiirzen bei móglichst tiefer Temp. zu yergaren. (Brasserie et 
Malterie 22. 241—45. 1932.) A n te lm a n n .

Th. Hinko, t/ber das Sterilisieren von Bieren. Kurze Beschreibung der Wirkungs- 
weise des BMF-Stcrilisators. (Brauer- u. Hopfen-Ztg. Gambrinus 60- 48— 49. Febr. 
1933.) S ilb e r e is e n .

P. Palacios und F- Gonzalez Nunez, Anomalien der Regel ton Halphen bei WeifJ- 
weinen aus der Promnz Huelva. I. Mitt. Vff. fiihren durch Analyse von 82 Wein- 
proben (Tabellen im Original) aus yerschiedenen Gegenden der Provinz Huelya u. aus 
yerschiedenen Jahren den Nachweis, daB bei diesen Weinen, auch ohne daB Verfal-
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scliungen vorliegen, Abweicliungen von der Regel von H a lp h e n  auftreten. (An. 
Soc. espaii. Fisica Quim. 31.139—43. Febr. 1933. Huelva, Instituto de Higiene.) W i l l .

XVI. Nalirungsmittel. Genulimittel. Futtermittel.
K. Gneist, Betraehlungen uber die Venvendung des Haferkomes zur Nahrungs- 

mittelbereilung. Im  A.-Extrakt von Hafer lassen sieli evtl. vorhandene bittere Ge- 
sehniacksstoffe konzentrieren. Vf. stellte an zahlreielien Hafersorten fest, daB der 
bittere Geschmaek bei WeiBhafer u. Gelbhafer auftritt, u. daB er molir eine Herkunfts- 
als Sortenfrage sein diirfte. (Z. ges. Getreide- u. Miililenwes. 20. 49—53. Febr. 1933. 
Leipzig, Univ.) H a e v e c k e r .

O. Liłning und St. Kovacz, Uber die Ursachen des bitteren Geschmackes ron 
Mullereierzeugnissen. Bitteres (nicht ranziges) Mehl wurde mit A. extraliiert. Mehl 
u. Fett zeigten keinen bitteren Geschmaek, wolil aber nach der Wiedervereinigung. 
Mit H C l behandelt, verlor estrahiertes Fett den gróBtcn Teil seines N-Geh., der durch 
mitextrahierto Spaltprodd. des EiweiB bedingt war. Nacli der Vereinigung mit Mehl 
war der bittere Geschmack wieder yorhanden. Da PAe. auch solche Stoffe aufnimmt, 
die keinen Fettcharakter haben, wurde bitteres Roggenmehl damit extrahiert. Der 
Extrakt wurde in A. gel., die freien Sauren mit NaOH neutralisiert u. die entstandene 
Seife mit W. ausgeschiittelt. Das in A. vcrbleibende Fett erwies sich, auf extrahiertes 
Mehl verteilt, ais nicht bitter schmeckend. Die Ursaehe des bitteren Geschmackes 
beruht also auf Yeranderungen von freien Fettsauren, dio von den dio Ranzigkeit 
von Miillereiprodd. Terursachenden Yeranderungen verschieden sind. (Mtihle 70. 
Nr. 8. Miihleniaboratorium 3- 33— 36. 23/2.1933. Braunschweig, Techn. Hochsch.) H ae v .

C. A. Browne, Die spontane Erliitzung und Entziindung von Heu und anderen 
1 and w irlsch aftlichen Erzeugnissen. Vf. berichtet uber die Anschauungen uber die Ur
sachen der Selbstentziindung von Heu u. Stroh (vgl. C. 1930. II. 2321). (Science, 
New York 77. 223—29. 3/3. 1933. U. S. Bureau of Chem. and Soils.) L o re n z .

VI. Stanek, Uber ein neues Zuckerfuttermittel. (Sucrerie belge 52. 86—88. 1/11.
1932. —  C. 1932. II. 3801.) T a e g e n e r .

J. E. Bormann und K. Nowicki, Verdaulichkeit des Ruboles bei Schiceinen. Der 
Verdauliehkeitskoeff. des Ruboles bei Verfutterung an Sehweine betragt 85%- (Roczniki 
Nauk rolniczych i leśnych 29. 51— 54. 1933.) S c h o n fe ld .

Alfred J. Ewart, Giftwirlcung von mit Futlermitteln aufgenomrmnen Saponinen. 
Zum biolog. Nachweis von Saponinen eignen sich am besten Wasserschnecken. Die 
Resultate sind bedeutend eindeutiger ais der hamolyt. Test. Gewisse Futterunkrauter 
enthielten in der Trockensubstanz bis zu 8 °/o Saponin. Wahrend ein geringer Saponin- 
geh. verdauungsfordernd wirkt, treten bei hóherem entschieden Schadigungcn auf, 
vor allem des zentralen Nervensystems. Der groBte Teil des Saponins wird ge- 
spalten in Zucker u. unl. Sapogenin, nur ein ldcincr Teil wird. unzers. resorbiert. (Com- 
monwealth Australia. Councilsci. ind.Res.Buli. Nr. 50. 22Seiten. 1931. Melbourne.) G ri.

Ulaus Hordh, Der Nachweis der Benzoesaure in Nahrungsmilteln. Man extrahiert 
die Probe mit alkal. W ., sauert danach den Extrakt mit H 2 S04 an u. zieht ihn er- 
schópfend mit A. aus. Durch Extrahieren des A.-Ruekstandes mit CC14 kann man die 
Benzoesaure yon Saccharin (das in CC14 unl. ist) trennen. (An. Asoc. quim. argent.
20. 176—80. 1932. Buenos-Aires, Oficina (juimica Naeional). W i l l s t a e d t .

Theodor Ruemele, Zur Kenntnis der muhlenchemischen Rolle der Viscositdts- 
viessung. Inhaltsgleich mit C. 1931. I I .  340 u. C. 1931. I I .  1942. (Z. Unters. Lebens-

G. Mueller, Fehler bei Feuchtigkeilsbeslimmungen. Beschreibung einer elektr. 
Muhle, die ohne W.- u. Substanzverluste Getreide auf kiirzestem Wege fiir Feuehtig- 
keitsbest. verarbeitet. (Muhle 70. Nr. 11. Miihleniaboratorium 3. 59— 60. 16/3. 

1933.) H a e y e c k e r .
W. Lange, Versuchsarbeiten am Farinographen, Vergleich der Kurven mit den 

Ergebnissen der Backversuche. Melil-W.-Kurven des Farinographen ergaben nur geringe 
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Backverss. Die Unters. garender Teige 
unter sinngemaBer Ubertragung der Fuhrung auf die Arbeit des Farinographen ergab 
eine gute Parallelitat zu den Backverss. Mehle konnen qualitativ nur dann gut mit- 
einander yerglichen werden, wenn Kurven u. Backzahlen von Mehlen gleichen Aus- 
mahlungsgrades yorliegen. (Z. ges. Getreide- u. Miihlenwes. 20 . 37— 44, Febr. 1933.

mittcl 65. 199—207. Febr. 1933.) H a e y e c k e r .

Berlin, Inst. fiir Miillerei.) H a e y e c k e r .
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Hugo Kuhl, Die Bedeutung der Biuretreaklion fiir die Chemie des Gelreidekorpers. 
Zusammenfassende Darst. der Arbeiten des Vf. (C. 1929. I I . 945. 1930. I. 3490) u. 
der Arbeit von C zyzew sK y (C. 1932. I I . 2556). (Hubie 70. Nr. 2, 8 , 11. Miihlen- 
laboratorium 3. 17—24. 35—40. 55—58. 16/3. 1933.) H a e v e c k e r .

— , Eiweifi in  —  Farm. Bemerkungen zu J e s s e r  (C. 1932. I I . 3318). Farin ent- 
biilt Amidę, die bei dem KJELDAHL-Verf. EiweiB vortauschen. Der Nachweis eines 
Ersatzes von Malzestrakt durch Farin erfolgt besser durch P20 5-Best. (Zbl. Zuckerind. 
40. 897. 1932.) G r o s z fe ld .

W. Koenig und W. Wirth, Uber eine Vereinfachung des Verfalirens zur Be- 
stimmung der Reichert-Meijil- und der Polenske-Zahl insbesondere im Butlerfelt, Kasefett 
und Trockenmilchfett. Das Halb-Mikroverf. von L u h r ig  (C. 1922. IV. 327) wird dahin 
abgeandert empfohlen, daB das Fett nicht gewogen, sondern gemessen wird (0,6 ccm). 
Soli gleichzeitig die Polenske-Zahl (PZ.) bestimmt werden, so wird das Fett wiihrend 
der Dest. durch eine Mikro-Filtrierhiilse filtriert. Berechnung der R e ic h e r t- M e is s l-  
Zahl (RMZ.): nach Abzug des blindcn Vers. fiir 10 ccm Filtrat verbrauchte ccm 
0,025-n. Alkali mai 3,125. Berechnung der PZ.: fiir die Neutralisierung des A. yerbrauehte 
ccm 0,025-n. Alkali mai 2,5. — Bei K  a s e wird das bei der ersten Best. des Fett- 
geh. nach v a n  G u l ik  erhaltene Fett verwendet. — Bei T r o c k e n m i l c h  pulvern 
wird folgendes Verf. empfohlen: 3 g in ein V a n  GuLIK-Rohrchen bringen, dieses ver- 
schlieBen, umkehren, mit H 2S0 4 (10 ccm konz. + 8  ccm W.) halb fiillen u. unter mehr- 
maligem Schiitteln im W.-Bade auf 70° erhitzen, dann 1  ccm Amylalkoliol zusetzen, 
mit H 2S04 der gleichen Konz. auffiillen, auch die enge Offnung des Róhrchens schlieBen, 
umschutteln, 5 Min. zentrifugieren, im W.-Bade 10 Min. auf 60—65° erhitzen u. Fett 
ablesen. Auch in diesem Fett laBt sich die RMZ. nach obigem Verf. bestimmen. — 
Halbmikro-GROSZFELD-Verf. zur Best. der B u t t e r s a u r e - Z a h l :  0,6 ccm Fett 
in Erlenmeyer (50 ccm), weiter nach G r o s z f e ld  (Anleitung zur Unters. der Lebens- 
mittel, Berlin 1927, S. 29) mit 1/ 10 der dort angegebenen Mengen u. mit 0,025-n. Lsgg. 
(Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 73. 759—61. 1932. Berlin-Lichterfelde, Chem. 
Unters.-Amt des Kreises Teltow.) D e g n e r .

David Idwal Thomas, Wales, Behandlung von Gelreidefiir menscMiche und tierische 
Nahrung. Man reinigt das Getreide u. walzt es aus, um Flocken zu erhalten, die dann 
nochmals gewalzt u. durch Erhitzen unter Bewegung sterilisiert werden, wobei sie ihren 
W.-Geh. verlieren. (Aust. P. 6645/1932 vom 22/3. 1932, ausg. 20/10. 1932.) S c h u tz .

I. R. Short Milling Co., Chicago (Erfinder: Louis William Haas, Illinois, 
V. St. A.), Herstellung von.Teig unter Verwendung von ungebleichtem Mehl. Zuniichst 
wird unter Beigabe der iiblichen Zusatze ein Teig hergestellt, dem auBerdem ein carotin- 
entfarbendes Mittel pflanzlichen Ursprungs, z. B. aus Sojabohnen, zugesetzt wird. 
Letzteres wird in Pulverform mit nicht mehr ais 8 °/o Feuchtigkeitsgeh. angewandt. 
(Vgl. E .P . 346408; C. 1931. II . 1647.) (Aust. P. 5132/1931 vom 26/11. 1931, ausg. 
19/1.1933. A. Prior. 28/11. 1930.) M. F. M u l le r .

Charles Manton Richter, Chicago, 111., V. St. A., Herabselzung der Giflwirkung 
von Nicotin und nicotinhaltigen Tabakbldttcrn durch Bestrahlung mit ullramolettem 
Licht von 4000— 1800 A Wellenliinge oder mit infraroten Strahlen von etwa 2,5 m/t. 
(Vgl. E .P . 359920; C. 1932. I. 1173.) (E.P. 386 287 voin 7/4. 1931, ausg. 9/2. 1933. 
A. Prior. 7/4. 1930.) M. F. M u l l e r .

Armin Hoinig, Friedberg, Steiermark, Verfahren, beim Tabakrauchen einen 
unangenehmen Geschmack hervorzurufen. Um den Rauchern behilflich zu sein, sich das 
Rauchen abzugewóhnen, laBt man auf den Tabakrauch Salze der schwefligen oder 
unterschwefligen Saure oder diese Sauren selbst einwirken, indem man z. B. die Lsg. 
davon in die Spitze einer Zigarre u. dgl. einspritzt u. dann eintrocknet. (Oe. P. 131 830 
vom 28/8. 1931, ausg. 10/2. 1933.) SCHUTZ.

Fortschritte in der Nahrungsmittelindustrie. Berichte d. Fachausschusses f. d. Forschg. in
d. Lebensmittelindustrie beim Vcrein dt. Ingenieure u. Verein dfc. Chemiker. H. 1.
Berlin: FachausschuB f. d. Forschg. in  d. Lebensmittelindustrie: VDI-Verl. in Komm.
1933. (38 S.) 4°. M. 2.50.

XVn. Fette. Wachse. Wasch- u. Reinigungsmittel.
A. Banks und T. P. Hilditch, Unlersucliungen uber dieNatur der in natiirlichenFetlen 

vorkommenden Antioxygene. II. Einige weitere Beobachiungen iiber die Entfernung von 
XV. 1 . 188
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Anlioxygenen aus Oliven- und Leindl. (I. vgl. C. 1932. I. 3513.) Dureh Auskochen mit 
wss. HC1 oder mit W. wird die Induktionsperiode bei der 0 2-Absorption dureh das 
01 (01iven- u. Leinól) weitgehend aufgehoben, naeh Auskochen mit W. nieht so yoII- 
stiindig ■nie naeh Koehcn mit HC1. Der wss. Extrakt hinterlieB eine feste harzahnliche 
M. (0,14 g aus 500 g Ol), dereń Natur noch nieht geklart werden korrnte. Das so ge- 
wonneno ,,Antioxygen“ scheint aber eino Zers. oder Oxydation erfahren zu haben, 
da ein Zusatz des wss. Extraktes zum 01 die ursprungliche Widerstandsfahigkeit des 
Oleś gegen 0 2-Absorption nieht wieder herzustellen yermag. Ein Zusatz von 0,03% 
Chinol zu einem yon naturlichen ,,Antioxygen“ befreiten 01ivenól stellte die urspriing- 
licho Resistenz des Oles gegen Oxydation her, jedoeh waren die 0 2-Absorptionskurven 
in beiden Fallen nieht ident. Verss. zur Red. der dureh 0 2-Absorption an Methyloleat 
gebildeten peroxyd. Verbb. zu Glykolderiw.: CH- Oli-CHOH waren erfolglos. Jedoeh 

konnten in einigen Fallen in den oxydierten Prodd. naeh Red. Dioxystearinsauren 
naeligewiesen werden. In  einem Falle stieg die JZ. eines zur JZ. 16 oxydierten Methyl- 
oleats naeh Red. mit Zn u. Essigsaure auf 25. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. 
Transaot. 411— 14. 23/12. 1932. Liverpool, Univ.) S c h o n fe ld .

Felix Fritz, Leinol unter dem E injlu ji ton Kalie. Wiedergabe der Literatur 
uber das Verh. des rohen Leinóles beim Ausfrieren u. dessen E., sowie die Mengen 
der beim Abkiihlen ausgeschiedenen festen Glyceride. Entschleimtes Leinól liefert 
bereits bei 0°, naeh langer Kiihlung Ausscheidungen. (Farbę u. Lack 1933. 
79—80. 15/2. S c h o n fe ld .

N. E. Cocchinaras, Die Hydrierung von Leinól. (Vgl. C. 1932. I I .  466.) Leinol 
wurdo naeh dem „Beriesclungsverf.“ im LusH-App. bei 180° (C. 1923. IV. 677) hydriert. 
Die Fettsauren der hydrierten Ole wurden naeh der Pb-Salzmethode getrennt, in den 
unl. Sauren die Isoolsauren in bekannter Weise aus der JZ. berechnet; in den ungesatt. 
Sauren wurdo Linolensaure ais Hexabromid, Ol- u. Linolsaure aus dem Br-Geh. der 
bromierten Sauren naeh Entfernung der Hexabromide bestimmt. Auch bei dieser Art 
der Hydrierung wurde Linolensaure mit viel groBerer Gesehwindigkeit hydriert ais 
Linolsaure. So ging der Geh. der ungesatt. Leinólsauren naeh Hydrierung auf JZ. 78 
folgendermaBen zuruck: Linolensaure: von 16,7% auf 0,56%; Linolsaure: von 71,3 auf 
21,0%- Isoólsiiurebldg. war bei dieser Art der Hydrierung sehr gering; das Prod. der 
JZ. 78 enthielt nur 7,6% Isoólsaure. Dagegen fand gieich zu Beginn der Hartung 
groBere Zunahme der gesatt. Fettsauren statt, im Gegensatz zum Hydrierungsverlauf 
des Leinóles bei Anwendung von pulverigem Ni im Ruhrverf. (vgl. H i l d i t c h  u. M o o re ,

C. 1923. I. 1071). (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. Transact. 403— 04. 1932. 
Battersea.) S c h o n fe ld .

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Uber liehlalg. Zwei Rehfette hatten folgende 
Konstanten: F. 45—46° (43—44°); Refr. bei 40° 46,7 (46,5); SZ. 1,8 (1,6), EZ. 194,0 
(194,S); VZ. 195,8 (196,4); JZ. (H an u ś ) 38,2 (38,9); Polenskezahl 0,77; Unverseifbares
0,15 (0,14) % ; BoMERsche Zahl: S g 61,0, S f  59,0, d 2,0, S g -f 2 d 65,0; Cholesterin
0,057°/0. Die Kennzahlen untersoheiden sich also kaum von Rindertalg. Feste Fett
sauren naeh B e r t r a m  51,5 (57,3) % , naeh G r OSZFELD 51,8 (58,9) % . (Pharmac. 
Acta Helvetine 7. 172—75. 1932.) Sc h o n f e l d .

W. Bleyberg und H. Lettner, Die Alkalitat rerdunnter u-asseriger Seifenlósungen 
und ihre Beeinflussung dureh Zusdtze freien Alkali*. Es wurde gepriift, welche Rolle 
dem „freien14 Alkali neben der dureh Hydrolyse von yerd. wss. Seifenlsgg. bedingten 
Alkalitat (OH-Ionenkonz.) zukommt. Bei einer ubliehen Waschflottenkonz. von etwa
0,3% Seife wiirde ein Geh. der Seife von 0,1% freiem NaOH 3 mg NaOH/1 W. ent- 
sprechen, die schon dureh den n. CO«-Geh. des W. abgebunden werden konnen. Bei 
den schemat. Angaben uber die Hóehstgrenzen an „freiem“ Alkali in Seifen wird iiber- 
sehen. daB der Grad der Seifenhydrolyse nieht nur von der Temp. u. Konz., sondern 
auch von der Art der verseiften Fettsaure abhangig ist. Handelt es sich nur um die 
Alkalisehadigung des Waschguts, so erscheint es zweckmaBiger, eine maximale OH'- 
Konz. der Seifenlsg. Torzusehreiben. Es wurde untersucht, inwieweit die OH-Ionenkonz. 
einer Seifenlsg. dureh die Art ihrer Fettsauren u. das freie Alkali beeinfluBt irird. Hierzu 
wurdo die OH-Ionenkonz. der Seifen aus Palmitin-,' Stearinsaure, der Fettsauren aus 
Cocosfett, Talg, gehartetem Waltran, 01iven-, ErdnuB-, Cotton- u. Sojaol bei 90°, zum 
Teil bei 20°, bei Abwesenheit u. in Ggw. von Alkalizusatz bestimmt. Es zeigte sich, 
daB die Messung der poH bzw. ph von Seifenlsgg., insbesondere bei hóherer Temp. u. 
Ggw. ungesatt. Fettsauren weder elektrometr., noch colorimetr. ohne weiteres moglich 
war, so daB die Ausarbeitung einer Methodik erforderlich war. — Elektrometr. pa-
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Messungen: DaB diese an vollgesatt. Seifen durcMUhrbar sind, wurde yon Mc B a in  u . 

M a r t in  (J. chem. Soc. London 105 [1914]. 957) gezeigt. An Seifen ungesatt. Fett- 
sauren sind dagegen richtige elektrometr. pH-Bestst. infolge eintretender Hydrierung 
nicht durchfuhrbar. Vorweg wurde festgestellt, daB tatsachlieh bei Ggw. von Pt schon 
bei Zimmertemp. verd. Lsgg. von Seifen aus ungesatt. Sauren durch H 2 hydriert werden. 
t)ber die Art des Einflusses der Hydrierung auf dio pH-Messung sind im Original nahere 
Angaben gemacht. Bei Lsgg. von K- u. Na-Palmitat, Stearat (0,25% Fettsaure) 
wurden bei 90° konstanto, mit den colorimetr. gut ubereinstimmende ph-Werte (ca. 9) 
erhalten; die Seifen aus naturliehen Fetten ergaben dagegen sehwankende, viel zu 
niedrige pn-Werte (7,3—7,8). Bei 20° wurden keine derartigen Abweichungen fest
gestellt; die pa-Werte der Ńa-Seifenlsgg. aus 01iven-, ErdnuBól usw. lagon zwisehen 
9 u. 10. Gegenuber der colorimetr. Bestst. lagen die Werte etwas zu hoch, was auf Bldg. 
eines Seifeniiberzuges auf der Elektrodo zurilckgefiihrt wird. Sie bewirkte, daB nicht 
das Potential der H2-Elektrode gegenuber der ursprunglichen Seifenlsg., sondern gegen
uber einem aus geharteter Seife bestehenden, starker konz. Gel gemessen wurde. Auch 
die bei 20° gemessenen pn-Werte der ungesatt. Seifen sind demnach unbrauchbar. — 
Colorimetr. pu-Messungen: Fur Messungen bei gewohnlicher Temp. konnten die an der 
Farbscheibe des HELLIGE-Comparators abgelesenen pn-Werte unmittelbar verwendet 
werden; fiir die Messungen bei 90° war eine Neueichung erforderlich mit NaOH ver- 
schiedener Konzz. Zum Vergleich der Alkalitat der yersohiedenen Lsgg. werden neben 
den pn-Werten die poH-Werte angegeben. — pn- u. pon-Werte der 0,25%ig. Lsgg. bei 
20°: Na-Seifen: zwisehen pn =  9,2 (Sojaólseife) u. 9,6 (Cocosseife) u. poH =  4,85 
(Sojaólseife) u. 4,45 (Cocosseife). K-Seifen: pn =  9,35 (Sojaólseife) u. 9,70 (Cocos- 
fettseife) u. poH =  4,70 (Soja-) u. 4,35 (Cocosseife). Bei 90° lagen die poH-Werte der 
Na-Seifen zwisehen 3,50 (Cocosseife) u. 2,95 (Stearat), die der K-Seifen zwisehen 3,35 
(Cocosseife) u. 2,95 (Stearat). Die Messungen bei 90° zeigen, daB die Hydrolyse mit 
steigendem Mol.-Gew. der Fettsauren zu-, mit steigender JZ. abnimmt. Die Zunahme 
der Hydrolyse beim Erwarmen yon 20 auf 90° stieg bei der Cocosfettseife um das 
8 -fache, bei der Sojaólseife um das 20-fache. Zusatz von 0,2% freiem Alkali (berechnet 
auf Fettsauregeh.) ergab bei 20° keine meBbare Veranderung des poH; bei 90° machte 
sich ein Zusatz von 0,2% freiem Alkali kaum bemerkbar (Emiedrigung des poH um
0,05); selbst 1% Alkali erhóhte die Alkahtat der Cocos-Na-Seife nur yon poH =  3,50 
auf 3,30, d. h. die Lsg. war immer noch weniger alkal. ais neutrale Oliyenól- oder Talg- 
seife. Durch die Messungen wird bestatigt, daB die fiir die wirkliche Alkalischadlichkeit 
der Seife maBgebonde OH-Ionenkonz. durch einige Zehntel %  freien Alkalis viel weniger 
beeinfluBt wird ais durch dio Zus. des Fettansatzes u. die Temp. der Seifenlsg. Haushalt- 
u. Oberschalseifen mit 0,02—0,03% freiem Alkali zeigten in yerd. Lsg. prakt. gleiche 
OH'-Konzz.; sie reagierten in wss. Lsg. schwacher alkal. ais Toiletteseifen. Bei den 
Textilseifen war der EinfluB kleinerer Alkalizusatze auf das poH prakt. ebenso un- 
bedeutend wio bei den Haushaltseifen. Die Furcht vor dem freien Alkali erscheint naoh 
den gesamten Ergebnissen ais ubertrieben. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 
39. 241—53. 1932. Berlin, Techn. Hochschule.) SCHONFELD.

J. Dayidsohn. Die Alkalitat verdunnter wasseriger Seifenldsungen und ihre Be- 
einflussung durcli Zusatze freien Alkalis. Bemerkungen zum Aufsatz yon W. BleyberO 
u. H. L e t tn e r  (yorst. Ref.), insbesondere Hinweise auf friihere Veróffentlichungen, in 
welchen Vf. eine solche Abrichtung der Grundseifen yerlangte, daB sie geniigend freies 
Alkali enthalten. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 39. 275—76. 1932. Berlin- 
Schóneberg.) Schonfe ld .

A. Pouzet, Entwicklung der Herstdlung von Waschmitteln. Die durch die hoeli- 
sulfonierte Monopolseife u. die Fettalkoholsulfonate erzielten neuen Wrkgg. sind ge- 
schildert. (Rey. univ. Soies et Soies artific. 8 . 107. Febr. 1933.) S u v e rn .

Foster Dee Snell, Reinigungswirkung von Alkalisalzlósungen. I I I .  Dispergier- und 
Emulgie.rvermdgen. (II. vgl. C. 1932. H. 3349.) Vf. diskutiert die bisherigen Methodon 
zur Messung des Emulgiervermógens. Ais neues Verf. wird vorgeschlagen, die GróBe 
der suspendierten Óltrópfchen durch Verteilung mittels feingepulyerter Umbererde 
festzulegen, so daB diese nach Trocknung ca. 2% Mineralól, 2% yerseifbares Ol u.
0,04% Ólsaure enthalten. I g  dieses Gemisches wird zu 100 ccm 0,1 %ig. Lsg. des 
Seifenbildners zugesetzt, bei 2 0 ° etwa 25-mal geschuttelt u. dann 24 Stdn. stehen 
gelassen. Dann werden 25 ccm der Suspensionssehicht abpipettiert, bei 110° getrocknet, 
bei Rotglut gegliiht u. der Riickstand in H 2SO., gel. Nach Red. mit Zn wird mit 
KMn04-Lsg. titriert zur Best. des Fe-Geh., unter Zugrundelegung des Fe20 3 -Geh. der

188*
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Umbererdo (45,77°/o bei der vcrwendeten Sortc) laBt sich die im Ruckstand enthaltene 
Umbererde ermitteln. In  Gemischen yon Seifo u. Alkalisalzen ist das Dispcrgier- u. 
Emulgiervermógcn gleich der Summę der Einzelwerte. Von den untersuchten Stoffen 
hat Na-Oleat don hóchsten Wert, es folgen Na2Si03 u. Na3P04. NaoHPO,, ergibt zu 
geringe OH'-Konz., um ais Seifenbildner zu wirken, es ist ais Schutzkoll. wirksam, 
wird aber zweckmaBig ohne Seife angewandt. (Ind. Engng. Chem. 25. 162—65. Eebr. 
1933. Brooklyn, N. Y.) R. K. M u l l e r .

Wm. Brown, Lósungsmittel fur die Trockenreinigung. (J. Soc. Dyers Colourists 
49. 42— 45. Eebr. 1933. —  C. 1933. I. 863.) F r ie d e m a n n .

D. Burton und G. F. Robertshaw, Die Analyse sulfonierter Ole. Teil 2. (1 . vgl.
C. 1932. I I .  3989.) Vff. erortern zunachst die Ungenauigkeiten des offiziellen ALCA- 
Yerf. zur Best. des Gesamtfettes (Differenz von 100 gegen Summę von Unverseif- 
barem, NH3, W ., Na, neutralisiertem S 0 3, Salzen u. Verunreinigungen). AnschlieBend 
werden die WizoFF-Vorschlage fiir dio Priifung yon Tiirkischrotolen (C. 1931. I. 2696) 
besehrieben u. diskutiert. Auch die Fraktionierung der Fette nach dem Verf. von 
S c h in d le r  (C. 1930. I I .  859) wird einer krit. Bctraelitung unterzogen u. auf ver- 
schiedene Schwierigkeiten hingewiesen, die sich beim Arbeiten nach dieser Methode 
ergeben. (J. int. Soc. Leather Trades Chemists 17. 3— 16. Jan. 1933.) S e lig s b .

Edwin R. Theis und John M. Graham, Die Analyse sulfonierter Ole. Durch 
Fraktionierung von Gemischen aus sulfoniertem Klauenol u. rohem Ruból u. aus ge- 
mischten freien Fettsauren u. Riiból nach S c h in d le r  wird nackgewiesen, daB etwas 
sulfoniertes Ol in die Fraktion des Neutralfettes u. etwas Neutralfett in die Fraktion 
der sulfonierten Ole gelangt. Im  AnschluB daran wird ein Verf. besehrieben, das diesen 
Fehler ausschaltet. Die alkoh. Lsg..des Oles wird kontinuierlich in einem modifizierten 
S0XHLET-App. mit PAe. extrahiert u. der Ruckstand nach Verdiinnen mit W. drei- 
mal mit CC14 ausgezogen. Im  CC14 ist das nicht neutralisierte sulfonierte Ol u. Oxy- 
fett enthalten (Polari). Die Alkoliollsg. wird nun mit konz. HC1 geschiittelt u. mit 
CC14 nochmals extrahiert (Polar,). In dieser Fraktion sind die neutralisierten Olsulfo- 
nate u. die Seifen der Fettsauren u. Oxyfettsauren enthalten. Die etwa in der Lsg. 
yorhandenen liochpolymerisierten Verbb. (Polar3) werden auf einem gewogenen Filter 
gesammelt. Der PAe.-Auszug wird getrocknet u. sein Fettsauregeh. durch Titration 
bestimmt. Hierauf wird er yerseift u. in ublieher Weise Neutralfett u. Unverseifbares 
ermittelt. Die Brauchbarkeit dieser Arbeitsmethode wird an Beispielen Crlautert. 

(J. Amer. Leather Chemists Ass. 28. 52—63. Febr. 1933. Bethlehem, Leliigh
Uniy.) SELIGSBERGER.

D. Mangranć et G. Fślizat, Chimie analytiąuc et pkysiologiąue des huiles et graisses yegetales 
ct animales. Paris: Dunod 1933. (XXXVIII, 584 S.) Br.: 130 fr.; rei.: 140 fr.

X V II I .  Paser- und  Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
Kunststoffe.

Walter Garner, Schimmel in der Textilindustrie. (Text. Colorist 55. 95—98. 
Febr. 1933. — C. 1933. I. 2015.) Friedem ann .

— , Der Angriff von Schimmelpilzen auf Pflanzenfasem. Baumwolle, Leinen u. 
Kunstseide, gebleicht u. ungebleicht, gefiirbt u. nicht gefarbt, mit oder ohne Appretur, 
sind durch Sehimmelpilze gefahrdet. Gebleiehte, unappretierte Ware ist dem Schimmel 
mangels eines Nahrbodens nicht ausgesetzt, um so melir die appretierte, die sich aller- 
dings durch Wasche meist ohne Fasorschwachung reinigen laBt, wahrend bei un- 
appretierter Ware bei Entfernung des Schimmels oft Locher hinterbleiben. Dunkel- 
heit, Feuchtigkeit u. saure Rk. sind der Schimmelbldg. fdrderlich. Bei Feuchtigkeit 
unter 8 %  entwiekelt sich der Schimmel nur langsam, hinsichtlich der Temp. yerhalten 
sich die Arten (Penicillium , Aspergillus niger usw.) yerschieden. Die Faserschwachung 
durch Schimmel beruht auf der Aufzehrung der Easer durch die Mikroorganismen, 
nicht auf dereń kaum meBbarer Saureentw. Gegenmittel gegen Schimmel sind Phenol, 
Kresol, Salicylsdure, Tribrom-fl-napkthol, ZnCL u. Na-Fluosilicat, doch sind alle diese 
Mittel teils gegen die einen, teils gegen die anderen Pilzarten wirkungslos. (Rev. gen. 
Teinture, Imj>ress., Blanehiment, Appret 11. 115— 17. Febr. 1933.) Friedem ann .

— , Eine wichtige Verlesserung bei der Bleiche t-egelabilischer Fasem. Die 
Societe DES ProduitS PEROXYDES hat gefunden, daB man rohe Baumwolle, ohne 
Yorhcrgeliende Beuehe, sehr yorteilhaft mit H„02 bleichen kann, wenn man die Baum-
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wollc einige Sekundcn der Einw. gasfórmigen Chlors oder einer wss. Chlorgaslsg. unter- 
wirft. Nach der Chlorbehandlung wird gewaschen u. mit einer h., alkal. H 20 2 -Lsg. 
geblcicht; dem H 2 02-Bade setzt man etwas NaOH u. Na-Silicat zu. (Rev. gen. Teinture, 
Impress., Blanchiment, Appret 10- 599—601. 1932.) F r ie d e m a n n .

Chas. E. Mullin, pą-Kontrolle bei der Bleichc und Apprelur von Baumwolle. Vf. 
bespricht zuerst die Chemie der Cellulose, besonders die Frage, ob Cellulose ais amphoter 
anzusehen sei. Die Existenz der Ester einerseits, der alkoholatartigen Alkaliverbb. 
andererseits spriclit dafiir. Die chem. Rkk. der Cellulose umfassen die ganze pn-Skala 
von 0— 14. Trotzdem ist pn-Kontrolle bei allen Operationen wertvoll. Anwcsenheit 
von Alkali erhóht die Aufnahme von Sehlichte durch das Garn, aber auch die Anfallig- 
keit fiir Schimmel. Beim Entschlichten ist Messung der Alkalitat bzw. der Saure sowohl 
bei dem Enzymverf., ais auch bei der sauren Entschlichtung unerlafilich. Bei der 
Beuche ist nach SCOTT ein pn =  11,0—13,0 arn giinstigsten, beim Spiilen sollte das 
W. nicht weniger ais 7 haben. Die Blciehbader halt man móglichst auf p« =  7, weil 
dann Zers. u. Einw. auf gefarbte Ware am geringsten sind. Bleichbadcr mit H 2 0 2 

zeigen eine mit dem pn proportionale Wrkg., iiberdies sind manche Farbstoffe, wio 
Jadegriin, bei zu hohem pn nicht geniigend echt. Wahrend das Abkochen von Baum
wolle leicht kontrolliert werden kann, ist bei der Mercerisation eine pn-Kontrolle nur 
mit potentiometr. Methoden móglich. Bei der Appretur soli die Starkę weder sauer, 
noch zu alkal. sein. Zu hohes ph in der Wiische macht die Ware graustichig u. hart. 
(Text. Colorist 55- 81—84. Febr. 1933.) F r ie d e m a n n .

Gr. Colombo und B. Jona, Der Slickstoffgehalt des Tussalifibroins. Aus Tussali- 
seide von Antheraea Pernyi wurde durch Kochen mit Seifenlsg. u. Nachkochen mit W. 
bei 120° das Fibroin isoliert, dessen N-Geh. nach K j e l d a h l  zu 18,46 (18,31; 18,39°/„) 
bestimmt wurde (Maulbeerseide 18,33%)> bczogen auf Trockensubstanz. (Boli. uff. R. 
Staz. sperim. Seta 2. 126. 1932.) H e l l r i e g e l .

L. E. Kendall, Fortschritte in der Herstellung von Holzschliff. AUgemeine, histor. 
u. techn. Ubersicht. (Pulp Paper Mag. Canada 34. 79—81. 152—58. 1933.) F r ie d e .

— . Der Talk in der Papierfabrikation. Vf. weist auf eine Reihe von Vorteilen hin, 
die die Verwendung von Talk ais Beschwerungsmittel bei der Papierfabrikation bietet 
u. setzt sich fiir eine erhóhte Verwendung von Talk ein. (Gac. Artes grafie. Libro Ind. 
Papel 11. Nr. 3. 19—20. Marz 1933.) W il l s t a e d t .

L. Kantor, Leimen von Druckpapier mit Natriumsilicat, Atznatron und Aluminium- 
sulfat. An Stelle von Kolophonium u. Lauge sucht Vf. die Wasserglasleimung fiir 
Album- u. a. dickere Papiere einzufuhren. In  den Hollander werden nacheinander, 
auf die Fasermenge berechnet, zugegeben: 1,2% einer 20%ig. Na2 Si03-, 0,5% enier 
5%ig. NaOH-, 3,2% einer 6 — 8  Be-Al,(SO.,)3 -Lsg. Zu beriicksichtigen ist, daB die 
Leimung liierbci zum Teil durch das in dem ungebleichten Zellstoff u. der Holzmasse 
vorhandene natiirliche Kolophonium erfolgt. (Papier-Ind. [russ.: Bumasknaja Pro- 
myschlennost] 1931. Nr. 3. 15—17. Papierfabr. „Spartakus".) H. S ch m id t .

J. Chintschin, Zur Frage des Einflusses eines Wasserglas- und Laugenzusatzcs 
auf das Leimen von Druck- und Sclir&ibpapieren. (Vorl. Mitt.) Fiir eine erfolgreiche 
Leimung kami Kolophonium nur teilweise durch A12(S04)3, mehi- durch Wasserglas 
u. A12(S04 ) 3 ersetzt werden. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost]
1931. Nr. 3. 17— 20.) H. Sc h m id t .

— , Empfindlichkeit lithographisclier Papiere gegeniiber Luftfeuchtigkeit. Die groBe 
Empfindlichkeit lithograpli. Papiere gegeniiber verschiedener Luftfeuchtigkeit wird 
betont. (J. Franklin Inst. 215. 192—93. Febr. 1933.) H a m b u r g e r .

Harold Hibbert, Die Chemie von Cellulose wid Holz. Bericht iiber die Gemein- 
schaftsarbcit der an Cellulose u. Papier interessierten Kórperschaften Kanadas. Die in 
den letzten 5 Jahren ausgefuhrten Unterss. beschaftigteń sich vornehmlich mit: 
Standardmethoden fiir die Pentosanbest.; Beziehungcn zwischen Temp. u. Druck 
bei S02; Harzschwierigkciten; Struktur u. Eigg. der Cellulose; Struktur u. Eigg. des 
Lignins. — Ausfiihrlicher Literaturnachweis. (Pulp Paper Mag. Canada 34. 100—02.
1933.) F r ie d e m a n x .

D. Shochow und M. Makowetzkaja, Anderungen des Sulfitzellstoffs beim Bleichen 
■ m Hollander. Durch Verss. yerfolgten Vff. 1. den starken Abfall der Konz. des akt. 
Cl beim Beginn des Bleichens; 2. den gleichartigen Verlauf der Temp.- u. Cu-Zahl- 
Kurven; 3. die zerstórende Wrkg. erhóhter Temp. auf den a-Cellulosegeh. Es wird 
cin 2-stufiges Bleichen empfohlen: zuerst ein kurzes Bleichen mit starker Lsg. bei 
hoher Badkonz., dann mit schwacher Lsg. bei medriger Konz. des Zellstoffs. (Papier-
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Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1931- No. 2. 62—67. Zentral-Lab. d. 
Kalusher Papierfabriken.) Hanns Sc h m id t .

S. Fotijew, M. Eliaschberg und M. Martynow, Einflu/3 der Kocliung unter 
„ Vberlaugung“ auf die Farbę und die ubrigen Eigen-scliaften von Zellstoff. Vff. geben auf 

. Grund eingehender Verss. yergleicliende Zahlen iiber das Kochen ohne u. mit „tlber- 
laugung". Bei letzterer wird in den Kochkessel mit %  der erforderlichen Laugen- 
menge eine schwachere, aber heiBere Lauge zugesetzt, wodurch sich die Temp. der 
Kochlauge um 15—20° erhóht, die SO,-Konz. erniedrigt, die Kochdauer etwas ver- 
ringert, die Zellstoffausbeute an 1. u. 2. Qualitat yergroCert; die Farbę des Zellstoffs 
ist jedoch etwas dunkler, ohne eine gróBere CaOCl2-Mengc beim Bleichen zu erforderu, 
die a-Cellulosekonz. um 1% u- auch die Faserfestigkeit geringer, ais beim gewóhnlichen 
Zellstoffkochen. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1931. No. 4.
34— 45.) H a n u s  Sc h m id t .

K. Dolgow und I. Marków, Mehrfaclie Verwerlung der Kocldaugen bei dem Mono- 
sulfitverfahren zur Darstellung von Zellstoff. Beim Verkochen yon Stroh kann 4-mal 
dieselbe Kochlauge benutzt werden; die mechan. Eigg. des erhaltenen Zellstoffs sind 
die gleichen, die Ausbeute, der Aschengeh., ebenso aber der Yerbrauch an CaOCl2 beim 
Bleichen ist groBer ais beim Kochen mit frischer Lauge. Bei Anwendung yon 28 statt 
18% Na S 0 3 yom Strohgewicht erhiilt man einen besseren, helleren, leichter zu bleichen- 
den Zellstoff u. einen geringeren NaOH-Verbrauch. Die Kochlauge kami bei Zugabe 
von frischen Chemikalien auch das 5. Mai benutzt werden. Genaue Analysenzahlen 
fiihren die Vff. an. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1931. No. 4.
46— 53.) H a n n s  S c h m id t .

Hubert Kienzl, Die Laugenwiedergewinnung in der Natronzellstofferzeugung unter 
Beriicksichligung des Wagner- Verfahrens. Beschreibung des Wagner-Ofens zur Ein- 
dampfung von Ablaugen der Nalron- und Sulfat-Zellsioffabrikation. Da der Ofen Lauge 
von 35° Be (bei 100— 110°) verarbeitet, so dickt man die Ablauge yon 9Bś (bei 50°) 
in einer besonderen Verdampfanlage von S c o t t ,  London, ein, wobei fast ° / 10 der Ge- 
samtfl. zu yerdampfen sind. Die beim Einengen abziehenden Gase werden im Ver- 
brennungsofen unschadlich gemacht. Die eingediekte Lauge wird von oben in den 
Ofen eingeblasen, in dem in der oberen Gasverbrennungszone 1100°, unten rund 950° 

i herrschen; beim reinen Natronverf. sind die Tempp. rund 100° hóher. Das zur Er- 
giinzung nótige Na2S04 wird auch mit in den Ofen eingeblasen. Dio Ofengase werden 
dureh den mit Diinnlauge gefiillten Waseher geleitet. Die Anlagc arbeitet vóllig ge- 
ruclilos u. mit sehr wenig Flugstaubverlusten. (Papierfabrikant 31. 130—33. 12/3.
1933.) F r ie d e m a n n .

Katsumoto Atsuki und Mitsuo Fujii, Uber die Reinigung von Natroncellulose- 
Xanthogenat. Yff. untersuchen die Reinigungsmethoden fiir Na-Cdlulosemnthogenat 
aus Yiscose mit dem ZT‘el moglichst geringer Zers. des Xanthogenats, schneller u. gleich- 
miiBiger Reinigung u. leichter Handhabung groBer Mengen Viscose. Folgende Reinigungs- 
mittel wurden untersucht: 1. Methanol, 2. absol. A., 3. gesatt. NaCl-Lsg., 4. absol. A. u. 
gesatt. NaCl-Lsg., 5. absoluter A. u. Essigsaure. —  1. Da Jlethanol Xanthogenat zers., 
muB sehr sorgfaltig gearbeitet werden; trotzdem findet man niedrigere Werte fiir Na u.
S ais bei der A.- u. Essigsauremethode. 2. Absol. A. zers. Xanthogenat nur wenig, aber 
es gelingt sehr schwer, alle Verunreinigungen dureh Waschen mit A. zu entfemen.
3. Dureh gesatt. NaCl-Lsg. laBt sich Xanthogenat nur schwer aus frischer Viscose aus- 
salzen. Man erhalt eine lichtgriine Substanz, aus der sich das NaCl nur schwer ab
trennen laBt. 4. Viscose, die mit gesatt. NaCl-Lsg. yermischt ist, laBt sich mit absol. 
A. leicht fallen, aber diese Fallung reiBt Salzkrystallchen mit, die sich sehr schwer 
entferncn lassen. 5. 1-n. Essigsaure wird zu Viseose gegeben, bis die rote Farbę von 
Phenolphthalein nahezu yerschwindet, u. darauf wird das Xanthogenat mit absol. A. 
unmittelbar gefallt. Diese Methóde liefert leicht groBere Mengen Xanthogenat, das 
naeh langerem Waschen mit absol. A., dann A. im Exsiccator getrocknet wird. Das so 
erhaltcne Prod. ist weiB, gut wasserloslich u. enthalt 9,9% Na u. 7,3% S. Bei 20° 
117 Stdn. in Aceton aufbewalirt, yerandert es sich nicht, wohl aber bei Aufbewahrung 
unter Methanol oder absol. A.; der Na- u. S-Geh. sinkt. (Cellulose Ind. 9. Nr. 2 . 
5— 6 . Febr. 1933.) D z ie n g e l .

E. Pallas, Kiinsłliche Fdden und Oespinste. Vorzuge der Cellulosealher vor anderen 
Cellulosederiyy. u. -lsgg.: Bestandigkeit gegen hohe Tempp., gegen Sauren u. Laugen, 
Lóslichkeit in zahlreichen Lósungsmm., giinstige physikal. Eigg. — Verwendung der
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Celluloseather zu Laoken, piast. Massen u. zu Textilfasem. (Technik Ind. Sohweizor 
Chemiker-Ztg. 16. 15— 17. 31/1. 1933.) Friedemann .

Bert Pusey Ridge und Harold Bowden, Iłaiflfesligkeit und Kupferamminfluiditat 
chemisch ve.rande.rlcr Kunslse.xde.n- und Baumwollgarne. I. Oxydalion durch Ilypochlorit- 
lostuigcn. Wird die Fluiditat 2°/0ig. Lsgg. in Kupferammin gegen dio prozontualo 
Festigkeit aufgetragen, so liegen die Punkte fiir dio Trookenfestigkeit verschicdener 
gebleichter Fiscosegarne, unabhangig vom pH der Hypochloritlsg., auf derselben Go- 
raden. LlLIENFELD-Soide u. Kupferseide lieforn mit Ausnahmo des Anfangsstadiums 
der Oxydation ebenfalls Geraden, die derjonigen fiir Viscose parallcl sind. Die Werte 
fiir 0,5°/oig. Lsgg. oxydierter Baumwolle fallen bis auf das Anfangsstadium auf die 
Gerade fiir Viscose. Die Beziehung zwischen Fluiditat u. prozentualer NaBfestigkeit 
oxydierter Viscosogarne ist ebenfalls linear; die Geraden laufen derjenigen fur die 
trockenen Garnę parallel, fallen abor fiir die verscliiedenen Garnę nicht zusammen. 
Mit zunehmender chem. Veranderung fallt die Delmung, wenig fiir trockene u. nasse 
LiLiENFELD-Seide u. Baumwolle, merklich fiir trockene Viscose- u. Kupferseide, noch 
starker fiir nasse Viscose- u. Kupferseide. Der Festigkeitsverlust mit steigender Oxy- 
dationsdauer ist bei pH =  7 des Bleichbades fiir Viscose- u. Baumwollgarn gleich, bei 
pn =  9 fiir Viscose gróBor ais fiir Baumwolle, aber fiir beide viel langsamer ais bei 
Ph =  7. Der Festigkeitsverlust beim Kochen mit l% ig. NaOH-Lsg. hangt von don 
Bedingungen der yorherigen Oxydation ab. Mit neutraler Hypochloritlauge oxydiorte 
Viscosegarno zeigen einen gróBeren Festigkeitsverlust ais mit alkal. Lauge oxydierte. 
Der Festigkeitsverlust oxydativ erheblich geschwachten Materials ist fiir Viscose grófier 
ais fiir Baumwolle. Normale Yiscosegarne yerlieren im Gegensatz zu gebauchtcr Baum
wolle beim Kochen ca. 10% an Festigkeit. Im  Gegensatz zu dem geringen Effekt beim 
Kochon nichtoxydierter Yiscose oder Baumwolle zeigen die oxydierten Garno hierboi 
stets eine Zunahme der Fluiditat, die im allgemeinen um so grófier ist, jo drastischor 
die Oxydation war. Die Tatsache, daB die Fluiditat oxydierter Celluloso beim Kochen 
mit Alkali zunimmt, diejenige durch Sauren angegriffener Cellulose nicht, ermóglicht 
unter Umstanden zwischen beiden Arten des chem. Angriffs zu unterscheiden. Auch 
durch mildere Kochverff. (Seife, Sodalsg., 0,5%ig. NaOH-Lsg.) konnen uberbleichte 
Viscosegarne erheblich goschwiicht werden; ausgesprochoner Effekt schon bei W. allein. 
Die Fluiditat wird durch die W.-Behandlung erhóht, mehr noch durch dio Seifen- 
koehung, bleibt dann aber fiir die drastiseheren Prozesse nahezu konstant. Zur Fest- 
stellung von Faserschadigungen auf Grund der Fluiditat wird das Materiał vor der 
Messung %  Stde. mit l% ig. NaOH gekocht, u. event. der Fluiditatswert fiir das ver- 
anderte, aber ungekochte Materiał, der den yon der Oxydation allein herriihrenden 
Festigkeitsverlust anzeigt, aus Kurven abgelesen. Wahrscheinlich bewirkt die Oxy- 
dation nicht nur eine Verkurzung der Celluloseketten u. damit eine gewisse Abnahmo 
der Festigkeit, sondern ruft schwache Stellen in don Ketton hervor, an denen diese 
dann bei der Alkalikochung unter weiterem Festigkeitsyerlust endgiiltig zerbreehen. 
Eine gegebeno Zunahme der Fluiditat entspricht bei mercerisiertem Baumwollgarn 
einer viel kleineren Festiglceitsabnahme ais boi nichtmercerisiertem; durch Alkali
kochung niihert sich die Fluiditats-Festigkeitskurye mercerisierter Baumwolle an die
jenige nichtmercerisierter an. Dio Fluiditats-Festigkeitskurye von oxydiertem Yiscose- 
stapelfasorgarn zeigt wie diejenige von Baumwolle einen gekriimmten Anfangsteil u. 
lauft dieser parallel. — Acetatseide wird in 4 Stdn. bzgl. Bruchlast, Fluiditat, Essig- 
sauregeh. oder Kupferzahl durch die benutzten Bleichbador (vielleicht mit Ausnahme 
des Bades mit pa =  7) nicht ycrandert; alkal. Bader (pn =  11) hydrolysieren auch in 
'Abwesenheit von Hypochlorit. Dio Fluiditats-Festigkeitskurye ist bei Hydrolyse mit
0,1-n. NaOH geradlinig, boi Hydrolyse mit 0,2-n. NaOH, wo eine betracktlicho Mengo 
Cellulose gel. wird, gegen die Festigkeitsachso konkav. Wenn keine AuflOsung statt- 
findet, ist dio Fluiditat dcm %-Geh. an Cellulose im hydrolysierten Materiał sehr nahe 
proportional. — Bei der Best. der Fluiditat von Kunstseide in Kupferammin kann dio 
Methodik bzgl. 0 2-AusschluB yereinfaeht werden. Bei Vorsicht in Aufbewahrung u. 
Gebrauch der Kupferamminlsg. sind Fehler infolgo NH3-Verlust unerhcblich. (J. Text. 
Inst. 23. Transact. 319—66. Dez. 1932.) Kruger .

Fritz Ohl, Uber das FadenzieJwermogen von Acetylcellulosen. Das Fadenziehyer- 
mógen (Fzy.) wird gemessen durch die Lange eines Fadens, der aus einer Pipette unter 
streng konstant zu haltenden Bedingungen herausgepreBt wird. Naeh dieser Methode 
werden die handelsiiblichen Acetylcellulosen (in Aceton) untersucht. Die Ergebnisse 
sind in Kurven u. Tabellen niodergelegt, aus denen sich folgendes entnehmen laBt:
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Dor Essigsauregoh. der Acetylcellulose liat auf das Fzv. keinen merkliclien EinfluB. 
Wenn verschiedcne Handelsprodd. untereinander abweichende Werte fiir das Fzv. 
zeigen, so seheint das in der Herstellungsart begriindet zu liegen. Bei Praparaten mit 
gleicher Herstellungsart waclist das Fzv. mit zunehmender Viscositat, wobei aber der 
Grad dieses Anstieges immer der gleiche bleibt, gleichgultig, ob nieder- oder hochviscose 
Lsgg. verwandt werden. Mit steigender Konz. an Acetylcellulose ninnnt das Fzv. bis 
zu einer optimalen Konz. zu, um dann nicht mehr besser zu werden. Die Lsgg. erleiden 
durch Lagern unter LuftabschluB bzgl. des Fzv. keine bemerkenswerten Veranderungen. 
Bei Temp.-Erhóhung aber geht das F zy. stark zuruck, mit der Gallertfestigkeit geht 
es antibat. Ein Zusammenhang mit Dehnungs- u. ReiBfestigkeitsgraden seheint nicht 
zu bestehen. Ausschlaggebend ist die Art des Lósungsm. bzw. der Zusatz von Weich- 
machungsmitteln. (Kolloid-Z. 62. 85— 91. Jan. 1933. Darmstadt.) Rogowski.

Fritz Hoyer, Neue Fufiboden- und Wandbelagstoffe ais Ersatz fiir Linoleum und 
dergleichen. (Vgl. C. 1933. I . 698.) Uber die Herst. von mit Asplialt impragnierten, 
mit Farbmustern auf Kautschukiiberzugen bedruckten u. lackierten Pappen. (Kunst-

F. W. Adams und John Bellows, Der Wert einer Steifigkeitspriifung fur Papier. 
Bedeutung u. Ausfiihrung der Priifung; Beschreibung eines Steifigkeitspriifers nach 
WlTHAM u .  Bellows. Der EinfluB der Stoffmischung, der Feuchtigkeit u. verschie- 
dener Faktoren bei der Herst. auf die Steifigkeit. (Paper Trade J. 96. Nr. 9. 37—40.

B. L. Wehmhoff, R. H. Simmons und D. H. Boyce, Der Bekksche Gldltepriifer 
ais Hilfsmitłel zur Feststellung der Papierąualitatfur Druckzwecke. (Vgl. C. 1932. II. 1552.) 
Die Glattezahlen erlauben die Bewertung der Papierąualitat fiir Druckereizwecke u. 
sind vielleicht geeignet, Druckpapiere in bestimmte Klassen je nach ihrer Eignung fiir 
Druckzwecke einzuordnen. Beziehungen zwischen Glatte u. Ólabsorption konnten nieht 
festgestellt werden. (Paper Trade J. 96. Nr. 4. 36—40. 26/1. 1933.) Hamburger.

David Johansson, Eine schnelle Permanganatmethode zur Bcstimmung des Auf- 
schlufSgrades von Sulfit- und Sulfatzellstoff. Fur leichtbleichende Sorten wird Svartviks 
Permanganatmethode (vgl. C. 1931- I . 1201) empfohlen, fiir alle ubrigen ungebleichten 
Sorten das vom Vf. ausgearbeitete u. Ostrands Permanganatmethode genannte Verf., 
das durch die Permanganatmethode der Standardisierungskommission fiir Betriebs- 
kontrolle des AufschluBgrades yon Holzzellstoff (vgl. Hall, Klinga, Lindstrom, 
Palm  u. Sund blad , C. 1932. I I .  3500) u. durch die Chlorzahlmethode von Roe- 
J ohansson kontrolliert wird. Ausfuhrung von Ostrands Permanganatmethode: 
1,09 g lufttroekener, defibrierter Zellstoff (— 1,00 g absol. trocken) wird in 200 ccm 
1  Vol.% H 2 S04 enthaltendem W. aufgeriihrt u. mit 50 ccm 1/10-n. KMn04 versetzt. 
Rk.-Temp. 20°. Nacli genau 5 Min. Zugabe von 50 ccm 1/1 0-n. Ferroammonsulfatlsg., 
die 100 ccm konz. H,SO.[ pro 1 enthalt. Ist die Lsg. farblos, wird absitzen gelassen u. 
dekantiert. 150 ccm Lsg. werden mit 1lv>-n. KMn0 4 bis zum ersten Umschlag titriert. 
Der Permanganatrerbrauch wird mittels einer Kurve in dio Chlorzahl nach Roe um- 
gerechnet u. ais Chlorzahl angegeben. (Svensk Pappers-Tidn. 35. 656—59. 15/10.
1932. Ostrand.) H ellriegel.

P. Mc Gregor und C. F. M Fryd, Notiz iiber die Bestimmung von Kunstseide 
(Yiscose) in Miscliungen ton Kunstseide- und Baumicollabfall. Vff. arbeiten nach der 
Methode von Krais-Markert (ygl. C. 1931. I I .  657), die zur Trennung von Kunst
seide u. Baumwolle eine Lsg. yon Ca(CNS)2, die nur Kunstseide u. Seide lost, benutzten, 
nur setzen sie die Lsg. mit 80 g Thiocyanat (statt 100) in 100 ccm W. an u. machen 
sie mit Essigsaure leicht sauer. Der Kp. der Thiocyanatlsg. wird mit CaCl, bzw. W. 
auf genau 120° eingestellt. (J. Test. Inst. 24. Transact. 103—04. Febr. 1933.)" Fr ied e .

Luis Neuman, Schweiz, Apprelieren ton Teztilien, Leder, Papier. Man yerwendet 
Mischungen der iiblichen Appretiermittel, Starkę, Destrin, Seife, Ole u. dgl. mit Pektin- 
sioffen, insbesondere trockenem Pektin. (F. P. 739 908 vom 12/7. 1932, ausg. 19/1.1933.
D. Prior. 18/7. 1931.) Beiersdorf.

Jean fitienne Charles Bongrand und Leon Sylvain Max Lejeune, Frankreich, 
Impragniercn von Teztilmalerialien m il La tez. Um die erforderliche ,,Reifung“ zu 
erzielen, beliiBt man die auf Spulen oder Rollen aufgespulten oder gewickelten mit 
Lates impragnierten Faden, Bander, Gewebe usw. eine gewisse Zeit in einem feuehten, 
mit Dampfen eines Antikoagulationsmittels (z. B. NH3) gefullten Baum u. lafit die

stoffe 23. 61— 62. Marz 1933.) Hanns Schmidt.

2/3. 1933.) F riedem ann .
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Spulcn oder Rollen langsam um ihre horizontale Achse lotieren. (F. P. 740 116 vom 
19/7. 1932, ausg. 2 1 / 1 . 1933.) Beiersdorf .

Anodę Rubber Co. Ltd., Guemsey, Imprdgnieren von Fasermaterial fiir Polslcr- 
zwecke mit Kautschukmilch. Man behandelt das Fasermaterial mit einer Lsg., die be- 
notzend u. auf die Kautschukmilch koagulierend wirkt, z. B. aus 6 8  (Gewichtsteilen) 
Bzl., 19 Methanol, 3 CaCl2, trocknet u. behandelt mit Kautschukmilch, worauf wieder 
getrocknet u. yulkanisiert wird. Man kann das Polstermaterial auch zunachst mit dem 
Benetzungsmittel, wie Bzl. oder Nekal, u. danach mit dem Koagulationsmittel be
handeln. Fiir gleiehmaBige Verfilzung der Fasern (RoBhaar, Moos, Baumwolle, Kunst- 
seide) ist zu sorgen. (F. P. 740 424 vom 23/7. 1932, ausg. 26/1. 1933. Ung. Prior. 
24/7. 1931.) Panków .

Brown Co., iibert. von: George Alvin Richter, Berlin, New Hampshire, Her
stellung von Papierstoff. Das Cellulosematerial wird in einer alkal. Kochfl., die auch
Glycerin enthalt, unter gewohnlichem Druck gekocht. Die Ablauge wird dureh Wasser- 
dampfdest. vom Glycerin befreit, dann eingedampft, u. der Ruckstand wird zur Herst. 
von frischer Kochfl., die der Kraftkoehfl. ahnlich ist, benutzt. (Can. P. 299 299 vom 
24/4. 1929, ausg. 15/4. 1930.) M. F. Muller .

Brown Co., iibert. von: George Alvin Richter, Berlin, New Hampshire, Her
stellung von Papier unter Verwendung eines Gemisches, das in der Hauptmenge aus
einem nieht gehollandertcn Cellulosebrei von geringer Wasseraufnahmefahigkeit u. 
aus gehollandertem u. gelatiniertem Papierstoffbrei von hoher Wasseraufnahmefahigkeit 
besteht. Ersterer besitzt einen geringen u. letzterer einen hohen Pentosangeh. (Vgl. 
A. P. 1891730; C. 1933. I. 1545.) (Can. P. 299 297 vom 19/4. 1929, ausg. 15/4.
1930.) M. F. Muller .

Brown Co., iibert. von: George Alvin Richter, Berlin, New Hampshire, Her
stellung von Papier unter Verwendung eines Gemisches aus nieht gehollandertem Papier
stoff, der einen hohen a-Cellulosegeh. besitzt u. frei von kurzeń Faseranteilen ist, u. 
aus gelatiniertem Papierstoff yon hoheni a-Cellulosegeh. (Can. P. 299298 vom 19/4.
1929, ausg. 15/4. 1930.) M. F. Muller .

Thomas Leonidas Dunbar und Albert Darius Merrill, Watertown, N. Y., Ver- 
fahren und Einrichtung zur Herstellung von Zellstoff aus Fasersłoffen, dad. gek., daB 
eino w. Kochfl. mit hohem Sauregeh. bereitet, hierauf in einen Faserstoff enthaltenden 
Kocher geleitet u. dann gepumpt wird, bis der Druck im Kocher auf mindestens 3,5 at 
gestiegen ist. Weitere Anspruche betreffen Ausfiihrungsformen dieses Verf. u. die 
Vorr. (Schwz. P. 157 685 vom 28/9. 1931, ausg. 16/12. 1932. A. Prior. 8/4.
1931.) M. F. Muller .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, iibert. von: Robert Haller,
Riehen, und Alphonse Heckendorn, Basel, Schweiz, Herstellung von Celluloseabkomm- 
lingen. Hierzu ygl. F. PP. 687 301 u. 6 8 6  575; C. 1930. I I . 2979 u. Schwz. P. 144 228;
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C. 1931. I I . 1083. —  Naehzutragen ist, daB man auch mit Dichlorchinazolin, Dichlor- 
phthalazin (I), Maleinsaurehydraziddichlorid(lI), Tribrompyrimidin{l\\), Chlorpyrrolidon 
oder Isalinchlorid uinsetzen kann. (A. P. 1 896 892 vom 23/1. 1930, ausg. 7/2. 1933. 
Schwz. Prior. 11/4. 1929.) Altpeter.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Alfred Stoyell Levesley 
Ayrshire, England, Reinigen von Benzylcellulose. Man wiischt Benzylcellulose zunachst 
mehrere Małe mit einem Gemisch von gleichen Teilen eines aromat, u. aliphat. KW- 
stoffes, z. B. Toluol u. PAe. oder Bzl.'u. niedrig sd. Paraffin aus u. daran anschlieBend 
mit W. (E. P. 375 399 vom 25/3. 1931, ausg. 21/7. 1932.) Engeroff.

Giulio Tocco, Italien, Herstellung von Filmen und Faden aus Oellulosedthem naeh 
dem Trockenspinnyerf. unter yermindertem Druck. Die GieBlsg. wird in einer geschlos- 
senen Kammer auf ein fortlaufendes Band gebracht, das von einem aus entgegen- 
gesetzter Richtung kommenden Luft- bzw. Gasstrom umspiilt wird, der an der Ein- 
trittsstelle der GieBlsg. abgesaugt wird. Die Kammer ist an der Austrittsstelle des



H XIX. B r e n n s t o f f b . E r d ó l . M in e r a l Ol e . 1933. I.

von Lósungsmm. bcfrciten Fil nas mit einem durch den Atmospharendruck regulierten 
Quecksilberventil yerschlossen, das die Einhaltung eines hohen Vakuums in der 
Kammer crmoglicht. (F. P. 719146 vom 25/6. 1931, ausg. 2/2. 1932. Belg. Prior. 
3/7. 1930- E. P. 365 484 vom 29/6. 1931, ausg. 11/2. 1932. Belg. Prior. 3/7.
1930.) E ngeroff.

I. P. Bemberg Akt.-Ges., Deutschland, Folien aus Kupferoxydamnioniakcellulose- 
losung. Dio austretendo Giefllsg. gelit erst ein Stuck durch Luft, wahrenddessen sie 
boiderscitig mit dem Fiillmittol besprengt wird u. wird dann in einer U-formigen Wannę 
yon dem in gleicher Richtung stromenden Fallmittel, gegebencnfalls unter Streckung, 
fortgefuhrt. Das Ftillbad wird laufend wiederyerwendot. (F. P . 731 527 yom 17/2. 1932, 
ausg. 3/9. 1932. D. Prior. 19/2. 1931.) Engeroff.

I. P. Bemberg Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von endlosen Folien ausCel- 
lulose und Cellulosederkaten. Um einen gleichmaBigen Abzug der Folien, zu ermóglichen, 
wird zwisehen den Transportwalzen, auBerhalb der Fali- u. Nachbehandlungsbader, 
cino Walze durch einen gesonderten Antrieb in Bewegung gesetzt, die bei schwankender 
Schrumpfung des Gobildes ausgleichend auf die Abzugsgeschwindigkeit wirkt. (F. P. 
731 540 yom 18/2. 1932, ausg. 3/9. 1932. D. Prior. 20/2. 1931.) Engeroff.

X IX . Brennstoffb. Erdól. M ineralóle.

Will. Carrott, Brennstoffe. Kohle, Brennstaub, Koks, fl. u. gasfórmige Brenn- 
stoffe. Chem,, physikal. u. brennteclin. Eigg. (Oil Colour Trades J. 83. 450—53. 17/2.
1933.) Schdster.

Hans Bode, Uber das Gefiige der Kohlen. Beziehungen zwisehen der Kohlen- 
entstehung u. den Ergebnissen petrograph. Unterss. mit dem Mikroskop. Beispiele 
yerschiedener Kohlentypen im DUnnschliff. (Schlagel u. Eisen 31. 47—50. 15/3.
1933.) Schuster.

W. Fuchs und R. Daur, Neuere Unlersuchungen zur Konslitulion des Fichten- 
lignins, der Huminsauren und der Humine. (Ygl. C. 1931. I I .  1657.) Uberblick iiber die 
Erfolge der Arbeiten der Vff. iiber die Konst. des Lignins, der Huminsauren u. Humine. 
Struktursehemata des Lignins u. der Huminsauren. (Brennstoff-Chem. 12. 266— 68. 
Miilheim-Ruhr, K.-W.-I. f. Kohlenforsch.) Be st h in .

H. Hollings, Die Yerkokung von gesiebten und gemischłen Kohlen. Inhaltlich 
ident. mit der C. 1933.1. 2342 ref. Arbeit. (Gas Wid. 98.134—38.18/2. 1933.) Schust.

J. Fraser Shaw, Tiefiemperatun-erkokung. Enge Reiorten aus feuerfestem Stein- 
materiał bei der Fuel Research Station. Beschreibung yon Metali- u. Steinretorten. 
Mitteilung yon Betriebsergebnissen. (Dep. sci. ind. Res. Fuel Res. Techn. Pap. Nr. 35. 
15 Seiten. 1933.) Schuster.

R. Grassberger. R. Kunz, M. Eugling und Gundis Rotter, Uber das Odorkren 
ron sUitUischem Lcuchigas. Bericht uber Yerss., die vom hygien. Institut der Uniyersitat 
Wien mit den Wiener st-adt. Gaswerken ausgefulirt- wurden. SchluBergebnis: Yon allen 
untersuchten Odorierungsstoffen (Mereaptane, Carbylamine, organ. S-Verbb., O- u. 
Cl-Abkómmlinge, Crackóle) eigneten sich nur Karbialin, Leiehtólyorlauf oder Gemische 
you beiden fiir die prakt. Parfumierung yon Stadtgas. (Abh. Gesamtgebiete Hyg. Heft 6 . 
79 Seiten, 1929.) Schuster.

R. Grassberger, M, Eugling und A. Łuszczak, Uber das Odorieren ton stddiischem 
Lcuchtgas. I I .  Mitt. (Ygl. vorst. Ref.) Prakt. Yerss. mit Karbialin u. Leichtoh-orlauf 
ergaben, daB es nicht moglich ist, die erforderliehen Karbialinmengen techn, zu be- 
sebaffen, wahrend der Leiehtólyorlauf wegen seines hohen S-Geh. ungeeignet ist u. nach 
Entfernung der S-Yerbb. an Gcruchsintensitat zu stark einbuBt. (Abh. Gesamtgebiete 
Hyg. HeftS. 61 Seiten. 1932.) S c h u s te r .

Stanley Gili. Schutz ron Rohrleitungen. Die Yersohiedenen Arten de.s Scłratzes 
der Rohrleitungen vor Korrosion werden beselirieben. (Ind. Engng. Chem. 25. 49—53. 
Jan. 1933. Houston. Tex.) Consolati.

J. G. King und M. A.JMatthews. Die Behandlung ton Kohlentecr. Inhaltlich 
ident. mit der C. 19S3.1. 877 ref. Arbeit. (Chem. Age 27. 351—54.15/10.1932.) SCHCST.

Anton Pois, Zur Geschichte der Erdól- und Erdgasfundc in OsterteicJi. (Petroleum 
29. Xr, 10. 1— 13. S/3. 1933.) K. O. Muller.

Mas Streinłz. Erdól and Erdgas in Ótl<rreich. Ruckblick uber die Gas- u. Ól- 
fundigen Bohrungen in Oberka. Lam bach, Zistersdorf, sowie uber die Yerwendunsrs-
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moglichkeiten des Naturgases u. der minderwertigen Mineralóle ais Zusatzfeuerung. 
(Petroleum 29. Nr. 10. 17—24. 8/3. 1933.) K. O. Muller .

Karl Friedl, Die Erschlie/}ung von Erdol und Erdgas im osterreichischen Anteil 
des Wiener Beckens. Geolog. Betrachtungen u. Berickt iiber die Erfolge der bislier 
niedergebracliten Bohrungen, die Ol u. Gas bracliten. (Allg. osterr. Chemiker- u. Tech- 
niker-Ztg. 51. 48— 54. 15/3. 1933.) K . O. M u l l e r .

Edwin F. Nelson und Gustav Egloff, Die Dmekwarmespaltung von mezilca- 
nischem Erdol. Erdolvork., Produktionsmengen u. physikal. u. eliem. Eigg. der mesikan. 
Erdole werden angegeben; es wird iiber Vers.-Ergebnisse der Druckwiirmespaltung 
bei yerschiedenen Tempp. u. Drucken berichtet. Tabellar. Zusammenstellung der 
Ergebnisse im Original. (Petrol. Times 29. 259— 61. 11/3. 1933.) K . O. M u l l e r .

Edwin F. Nelson und Gustav Egloff, Die verschiedenen Eigenschaften des mexi- 
kanischen Rohols bedingen besondere Raffinationsmethoden der Raffinerie. Ausfuhrliche 
Wiedergabe der vorst. ref. Arbeit. (Oil Gas J. 31. Nr. 42. 16. 33. 9/3. 1933.) K. O. Mu.

A. S. Wolfner, Rohóhordestillationssystem fur die neue franzosische Raffinerie. 
An Hand eines Leitungsschemas wird die in der Compagnie franPaise de  Raffinage 
erriohtetc Vordest.-Anlage besehrieben, in der das H 2S-haltige Rohol (aus Mesopotamien) 
wahrend 45 Min. unter einem Druck yon 200 Pfund auf 240° F erhitzt wird. H 20, 
feste Fremdstoffe (Sand u. Salz) werden dadurch ausgeschieden. Am Ende der Anlage 
steigt die Temp. auf 280° F, von dort wird das Ol in eine Fraktionierkolonne auf 70 Pfund 
entspannt. H 2S, leichte KW-stoffe einschlieBlich Hexan werden dadurch abgetoppt 
u. gesondert aufgefangen, das Rohól geht durch Warmeaustauscher, dann in die Lager- 
tanks. Das Leichtbenzin wird mit Alkali gewaschcn u. stabilisiert, so daB es frei ist 
von Propan. H 2S u. permanente Gase werden aufgearbeitet, die leichten KW-stoffgase 
werden zusammen mit dem Propan der Stabilisierungsanlage ais Heizgase auf Flaschen 
komprimiert. Das auf diese Weise vorbehandelte Rohól ist in Tanks lange Zeit 
lagerbestandig, erleidet keine Verdampfungsverluste, enthalt keine die Tanks korro- 
dierenden Anteile u. erhóht die Feuersicherheit der Anlage. (Refiner natur. Gasoline 
Manufacturer 12. Nr. 1. 8 —10. Jan. 1933.) K. O. Muller .

F. R. Staley, Chemische und mecJianiscJie Probleme in einer Naturbenzingewinnungs- 
anlage. Beschreibung der von der Lone Star Gas Co. in Gordon (Texas) erbauten 
Anlage zur Gewinnung von Naturbenzin aus Naturgas. Aus dem unter einem Druck 
von 300 Pf. inch2 stehenden Naturgas wird das Bzn. gewonnen, das in einer Stabili
sierungsanlage von Propan befreit wird. Dieses Propan wird in Stahlflaschen abgefiillt 
u. dient fiir Heiz- u. Beleuchtungszwecke. Betriebsstorungen durch Kiihlwasser, 
Kondenswasser, Korrosion u. starkę Alterung der Waschole werden besprochen.
(Petrol. Engr. 4. Nr. 4. 16— 17. Jan. 1933.) K. O. M u l l e r .

J. C. Albright, Einflup der Temperatur bei der Nachbehandlung von Naturbenzin. 
Beschreibung der Arbeitsweise einer WlNKLER-KocH-Spaltanlage der Garber 
R efineries  I nc., bei der das bis 300° F abgetoppte Naturbenzin zusammen mit dem 
in der Mitte des Fraktionierturms der Spaltanlage abgenommenen heiCen Schwer- 
benzin nochmals auf 1010° F aufgeheizt (Druck 395 Pfund, Abfall 25—30 Pfund) u. 
in den gemeinsamen Entspannungsraum der Spaltanlage eingefuhrt wird, dessen 
Bodentemp. auf 775—800° F gehalten wird. Dio leichten Destst. entweiehen am oberen 
Ende des Entspannungsraumes, das auf einer Betriebstemp. von 385— 390° F gehalten 
wird. Bei genauor Einhaltung der Druck- u. Temp.-Verhaltnisso wurde ein Motor- 
kraftetoff mit einer Octanzahl 71 erhalten. Nach dom Entbutanisieren lag der 50%' 
Punkt bei 266° F. (Refiner natur. Gasoline Manufacturer 12. Nr. 1. 2— 4. Jan.
1933.) K. O. Muller .

H. Kiemstedt, Uber scMdlichen Schwefel in Treibstoffen und iiber das Verlmlten 
des Schwefels bei der Benzolgewinnung. Vf. behandelt das Verh. des H2S wahrend der 
yerschiedenen Phasen der Bzl.-Herst. Boi der Gaswasche bildet sich elementarer S 
infolge Osydation des H 2S durch den O, des Gases. Im  AbtreibprozeC tritt wieder 
eine Red. zu H 2S ein, wobei eine Wascholyerdickung eintritt. Bei der Lagerung der 
Vorprodd. tritt wieder eine Oxydation ein, wahrend bei der Umdest. der Vorprodd. 
durch Red. wieder H2S gebildet wird. Dieser Vorgang wiederholt sich dann boi der 
Lagerung des Rohbenzols. Bei dem RaffinationsprozeB Uegt der S wieder in elementarer 
Form vor. Wahrend der Umdest. des raffinierten Prod. tritt infolge der Wechselwrkg. 
des durch Red. gebildeten H2S mit S0 2 u. infolge Einw. des Luft-02feine neuerliche 
Oxydation zu elementarem S ein, der im Fertigprod. nachweisbar ist. Auf die Fahig- 
keit des S, sicł» leicht in H2S umzuwandeln, ist die Alkaliwasche yor der Saureraffi-
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nation bcgriindet, doch ist dio Alkaliwasche nur dann von Nutzen, wenn sie sofort 
nach der Dest. erfolgt, bevor der H2S wieder zu S oxydiert ist. Unmittelbare Behand- 
lung mit konz. H 2S04 fiihrt zu Oxydation des gesamten H 2S, der im Waschgut ver- 
bleibt. Alkalinachbehandlung entfernt fast alle sauren Bestandteile, doch bleiben 
gegen Lackmus neutral reagierende Ester u. Sulfonsauren zurtick, die bei der SchluB- 
dest. wieder schadlichen S neu bilden. Bei der Unters. auf schadlichen S ist zu be- 
achten, daB der H,S vom Zeitpunkt der Feststellung, z. B. am Geruch, bis zur chem. 
Unters. ais solcher restlos vcrschwunden ist, wenn der Luft-0: Zutritt hatte u. die 
Zcit zur Oxydation hinreichte. Bei der Priifung auf Mercaptane mit Na-Plumbit kómien 
Peroxyde eine Verfarbung hervorrufen, die der Mcrcaptanrk. sehr ahnelt. Zum Nach- 
weis yon Schwefelsaureestern yerfahrt man nach der Methode von D enns tad t u. 
H eus le r  durch Kochen mit Anilin, wobei sich das Sulfat bildet. Zur Feststellung 
von korrodierendem S dient gewóhnlich die Cu-Probe bei gewóhnlicher oder erhóhter 
Temp., vielfach ist auch die Hg-Sehiittelprobe iiblich. Um die Korrosionsstarkc zu 
beurteilen, wird bei der Cu-Probe ein Verhaltnis von Fl.-Menge zur Metalloberflache 
von 10 ccm zu 10 qcm gewahlt. Peroxyde yerhindern oft die Rk. des S mit Cu oder Hg, 
so daB die Metalle selbst in Ggw. grófierer S-Mengen im Kraftstoff blank bleiben. 
Derartige Peroxyde bilden sich fast in jedem techn. KW-stoffgemisch bei 02-Zutritt u. 
in Abwesenheit von Inhibitoren nach kurzer Lagerzeit. Licht beschleunigt dio Bldg. 
der Peroxyde. Sio verursachen eine Herabsetzung des Ziindpunktes u. der Klopf- 
festigkeit. Durch Behandlung mit reduzierenden Stoffen werden die Peroxyde zerstórt u. 
die urspriinglichen Eigg. der KW-stoffe wieder hergestellt. Bei der Priifung peroxyd- 
haltiger Kraftstoffe auf korrodierenden S mit Cu-Streifen laBt sich durch Zugabe yon 
z. B. Hydrochinon die schutzende Wrkg. des Peroxyds aufheben. Vers.-Beschreibungen 
mit Abbildungen im Original. (Petroleum 28. Nr. 28. 1—8. 1932.) K. O. M u lle r .

Daniel Pijzel, Verfahren zur Herstellung von Motorbrennstoffen. Petroleumdestst., 
vorzugsweise Gasole, werden mit fl. SO„ behandelt. Das dabei anfallende Raffinat 
ist ais Brennstoff fur Motoren mit Kompressionszundung geeignet, wahrend der von 
S0 2 befroite Extrakt nach einer Druckwarmebehandlung zu einem wertvollen Kraft
stoff fiir Vergasermotoren aufgearbeitet werden kann. Das Raffinat dient auch noch 
zum Verschnitt fiir Kraftstoffe, die fiir Dieselmotore wenig geeignet sind. (Petroleum 29. 

Nr. 11. Motorenbotrieb u. Maschinenschmier. 6. 5— 6 . 15/3. 1933.) K. O. Muller .
A. W. Schmidt, Untersuchungen iiber die Verwendung von Meiliylalkohol ais Zu- 

satzkraftsloff. Methanol ist wegen seiner besonderen Antiklopfwrkg. ais Zusatzmittel 
fur Kraftstoffe gut verwendbar. Wegen seiner schlcchten Mischbarkeit mit Bzn.- 
KW-stoffen kommt Methanol nur ais Zusatz in Verb. mit Bzl. u. C2H5OH in Frage. 
Fiir einen „Einhcitskraftstoff" der Zus. 70% Bzn., 10% Bzl., 10% C2H 50H  u. 
10% CHjOH wirkt sich bei guter Klopffestigkeit die Energiearmut des Methanols 
derart aus, daB gegeniiber Markenbenzin neben geringerer Leistung noch erhóhter 
Kraftstoffverbrauch festgestellt werden muB. Bei hochverdichteten Motoren wird die 
Energiearmut durch die erhóhte Kompressionsfestigkeit derart kompensiert, daB der 
Einheitskraftstoff gleiche Leistungszahlen ergibt, wie die Vergleiehskraftstoffe, aber 
im Verbrauch etwas iiber den Vergleichskraftstoffen liegt. Mischungsverhaltnisse, 
Leistungszahlen u. Diagramme im Original. (Erdól u. Teer 9. 74— 77. 15/2. 1933. 
Breslau, Techn. Hochschule.) K. O. Muller .

J. Foster Petree, iiber Schmiemng. Allgcmeine Botrachtungen iiber die neu
zeitliche Entw. der Schmiertechnik. (Times, Imp. foreign Trade Engng. Suppl. 31. 

Suppl. zu Nr. 764. X . 25/2. 1933.) K. O. Muller .
Arch L. Foster, Zusammenstzung von Automobilschmicrmittdn und ihre spezielle 

Anwendung. Vf. bespricht die Verwendung von Schmierfetten auf Ca-, Na—K-, Al- u. 
Pb-Seifengrundlage bei der Schmierung von Chassis, Federn, Lenkzahnrad, von mit S 
oder chlorierten Verbb. versetzten Mineralschmierólen ais Hochdruckschmiermittel im 
Getriebekasten sowie yon Schmierólen fur die Brennstoffpumpcnschmierung. (Nat. 
Petrol. News 25. Nr. 4. 48—50. 25/1. 1933.) K. O. Muller .

F. Alex Nason, Die Entwicklung des Oberschmierólzusatzes zu Benzin ist durch 
steigenden Gumgehalt verursacht. Vf. stellt fest, daB Kraftstoffe mit hoher Oktanzahl 
einen hóheren Gumgeh. aufweisen, wodurch der Zusatz von Oberschmieról bedingt ist. 
Die Forderung, die Vf. an ein Oberschmieról stellt, sind: 1. Yerminderung der Kohlen- 
stoffabscheidung, 2. yerbesserte Schmierung der beweglichen Teile u. 3. Verminderung 
der Korrosion. Diese Bedingungen werden von den bisherigen Oberschmierólen nicht 
erfiillt. (Nat. Petrol. News 25. Nr. 5. 25. 46. 1/2. 1933.) K-. O. Muller .
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F. Schwarz, Zur Mikroskopie der Pctrolbitumina. Allgemeine Betrachtungen 
uber den Brechungsindex von Petroldestst. Um den Dn von Mineralen in Pulverform 
zu bestimmen, suspendiert Vf. das Minerał in einer Fl. von bekanntem Dn. Bei gleicher 
Brechungszahl yerschwinden die Umrisse des Pulvers. Zur Best. des F. von Paraffin 
legt Vf. eine Paraffinschuppe auf den Heiztiseh des Polarisationsmrk. u. beobachtet 
unter gekreuztem Nicol. Im  Augenblick des Flussigwerdens der Schuppe geht die 
Doppelbrechung yerloren u. das helle Gesichtsfeld wird dunkel. Bei den mkr. Unters. 
zeigen Ndd. von Olen mit reiner Paraffinbase u. solchen mit reiner Asphaltbase 
ganzlich versehiedenes Aussehen. Die Qualitat eines Oles mit Hilfe der Analysen- 
ąuarzlampe bestimmt Vf. unter Beiziehung eines Mkr. Vf. weist darauf hin, daB die 
Luminescenzfarben eines Oles einen um so groBeren Graugeh. aufweisen, je weniger 
die Raffination yorgeschritten ist. (Allg. osterr. Chemiker- u. Techniker-Ztg. 51. 
41—44. 15/3. 1933.) K. O. Muller .

Norman H. Taylor, Die Ausfiihrung und Unłersuchung von Slralienaspha.lt- 
mischungen. Nach geschichtlichem Ruckblick stellt Vf. den EinfluB von Sand u. die 
TeilchengróBe von Fiillstoffen fest, die bei groBer Feinheit um so wirksamer sind. 
Die Einw. der zugemischten Fullstoffe auf den Erweichungspunkt des Bitumens wird 
kuryenmaBig wiedergegeben. Der EinfluB von H ,0  auf die Fullstoffe soli nach der 
von Vf. ausgearbeiteten Standardmethode bestimmt werden, bei der die StraBen- 
deckenmischung aus Bitumen, Sand u. Fiillstoff pulverisiert wird u. 1 Stde. in W. 
gekocht wird. Die sich ablosenden Fullstoffe werden dekantiert u. gewogen. Die Verss. 
zeigten, daB Kalkstein u. Zement gegeniiber Feuchtigkeit sehr widerstandsfahig sind, 
wahrend Granitstaub u. GranitspUtt sich herauslósen. Priifmethoden fur mechan. 
Festigkeit von Asphaltdecken werden angegeben u. Vers.-Resultate auf Diagramruen 
gezeigt. (J. Soc. chem. Ind., Chem.&Ind. 51. Transact. 415—33. 23/12.1932.) K. 0. Mu.

M. K. Thornton jr. und J. E. Latta, Ermittlung und Bestimmung von freiem 
Schwefel in Erdoldestillaten, eine colorimelrische Mełhode. Nachdem die korrodierende 
Wrkg. von a-schwefelhaltigen Kraftetoffen von Garner (C. 1931. II . 3701) festgestellt 
worden war, geben Vff. eine quantitative Best.-Methode des a-S auf colorimetr. Grund- 
lage. Das dazu benutzte Reagens wird hergestellt aus 80 ccm raffiniertem ungebleichtem 
Baumwollsaatól, 80 ccm frisch dest. CS2 u. 8  ccm Pyridin (kiihl u. dunkel aufbewahren, 
taglich frisch bereiten!). Die Standardlsgg. sind 0,01, 0,025, 0,05, 0,075 u. 0,1% Lsgg- 
von S in S-freiem Schwerbenzin, das durch Dest. iiber Na erhalten wird. Je 20 ccm 
des zu untersuehenden 0 l3  u. 20 ccm Standardlsg. werden mit 4 ccm des Reagenses 
versetzt u. glcichzeitig 30 Min. auf 100° erhitzt, dann mit S-freiem Schwerbenzin auf
25 ccm aufgefiillt u. im Colorimeter yerglichen. Bei steigendem S-Geh. wird dio Farbę 
dunkler. Vergl.-Best. mit der Lampenmethode zur Best. des Gesamt-S u. a-S ergab 
ubereinstimmende Werte, der den Untersuchungsproben zugesetzte freie S (a-S) konnte 
durch Subtraktion ermittelt werden. —  Vff. geben noch zu beachtende Hinweise bei 
der Durchfuhrung der Best. (Ind. Engng. Chem., Analvt. Edit. 4. 441— 42. 15/10. 
1932.) ' K. O. Muller .

M. J. Mulligan, Wheeler G. Lovell und T. A. Boyd, Harzbestimmung in Benzin. 
Eine abgednderle Luflblasenmethode bei hohen Temperaturm. In Anlehnung an die Be
dingungen der Harzbldg. in dem Verteilungssystem von Verbrennungsmotorcn ent- 
wickelten Vff. die abgeanderte Luftblasenmethode bei hohen Tempp. In ein Becher- 
glas, das das zu untersuehende Bzn. enthalt, u. das in einem auf konstanter Temp. 
gehaltenen Heizbad hangt, das mit einer bei 200° siedenden Fl. gefullt ist, wird Luft, 
die durch eine im Heizbad befindliche Schlange aufgeheizt ist, mit der Geschwindigkeit 
von 1 1 pro sec eingeblasen. Dabei wird das Bzn. verdampft u. das zuriickbleibende 
Harz getroeknet. Die erforderliche Zeit, um 50 ecm Bzn. zu yerdampfen u. zur Gewichts- 
konstanz zu kommen, betragt 20 bis 25 Min. Oxydation wahrend der Best. gibt keine 
Fehlerąuellen, die neue Methode hefert reproduzierbare Werte. Schwierigkeiten durch 
Uberkriechen liaben sich nieht ergeben. Krit. Betrachtung der anderen Gum-Best.- 
Methoden sowie Vergleichswerte sind angegeben. Abbildung der Glasapparatur im 
Original. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 4. 351— 56. 15/10. 1932.) K. O. Mu.

Desire de Nagy, London, Verkokung von Kohle, Torf, Holz u. dgl. In einer Reihe 
von eisernen feuerfest ausgekleideten Behaltern, die im Kreise um eine zentral ge- 
legene Esse angeordnet sind, werden die Brennstoffe entziindet u. unter Luftdurch- 
saugen zur Glut gebraclit. Danacli wird die Luftzufuhr abgestellt u. der Koks durch
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Einblasen yon Dampf abgelóscht. (E. P. 384 092 vom 15/12. 1931, ausg. 22/12.
1932.) Der sin .

Charles Franęois, Belgien, Verschwelung von Kohle. Feingepulyerte Kohle wird 
in kon. Eisenformen eingebracht, die so zu Einheiten zusammensetzbar sind, daB die 
Offnung der einen Form dureh die naehste darubergesetzte Form yerschlossen wird, 
anderorseits aber die Heizgase die Formen umspiilen konnen. Die Formen werden 
allmahlich auf 550—850° erhitzt, wobei das Aufblalien dureh den VersehluB yerhindert 
wird. Man erhalt Formstucke, die noch 8— 15% fluchtige Bestandteile der Kohle ent- 
halten. Dio auf Wagen zu Einheiten zusammengesetzten Formen konnen in Kanalófen 
mit ansteigenden Temp.-Regionen erhitzt werden. (F. PP. 735 557 u. 735 558 yom 
19/4. 1932, ausg. 10/11. 1932.) D e r sin .

Anciens Etablissements Morel Freres und Paul Saignol, Frankreieh, Gas- 
erzeugung. Dureh Verbrennung von Gas mit yorgewarmter Sekundarluft erzeugtes 
h. Verbrennungsgas wird um eine mit Kohle beschickte Dest.-Kammer geleitet, wo es 
seine Warnie zum Teil abgibt. Darauf tritt es in einen Rekuperator ein, in dem die 
Vorwarmung der Primśir- u. Sekundarluft erfolgt. Die h. Primarluft wird dann unter 
den Rost geleitet, auf dem die Kohle ruht, u. bewirkt hier dureh Partialverbrennung 
die Erhitzung der Kohle. Die Dest. beginnt, die entwickelten Gase durehstreichen die 
Brennstoffschicht u. werden in einer Leitung mit den bei der Erhitzung der Kohle in 
der unteren Schicht erzeugten Armgasen vereinigt. (F. P. 735740 vom 23/7. 1931, 
ausg. 14/11. 1932.) D e r sin .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a.M. (Erfinder: Curt Muller, Frankfurt a. M.) 
Verfahren zum Vergasen von staubfórmigen oder feinkómigen Brennstoffen gemaB Haupt- 
patent 569 211, dad. gek., daB so viel Nut zgaś umgewalzt wird, daB der gesamte fiir 
die Aufreehterhaltung der Vergasung erforderliche Sauerstoff yerbraucht wird, noeh 
bovor die Vergasungsmassen auf die zu yergasende Kohle einwirken. — Dadureh 
sollen in dem Gaserzeuger nur warmebindende heterogene Rkk. gemaB den Gleiehungen 
C + C 0 2 =  2C0 u .  C + H„0 =  H 2 + CO auftreten konnen, dereń Energiebedarf 
dureh die fiihlbaro Warme des kreisenden Gases allein gedeckt wird. Hierdurch werden 
lokale tJberhitzungen des Gaserzeugers yermieden. (D. R. P. 571168 KI. 24 e yom 
5/1. 1930, ausg. 24/2. 1933. Zus. zu D. R. P. 569211; C. 1933. I. 2346.) De r sin .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines wasserstoff- 
reichen Gases. Aus bituminosen Brennstoffen soli naeh dem Verf. des Hauptpat. bei 
der Vergasung mittels h. 0 , u. W.-Dampf unter Druek dureh Steigerung der Ver- 
gasungsgesehwindigkeit ein hauptsachlieh aus CO,2 u. II., bestehendes Gas, das nieht 
mehr ais 25% CHt u. CO enthalt, gewonnen werden. Das Gas wird zunachst dureh 
Waschen mit Druckwasser von C02 befreit, worauf der H , dureh Tiefkiililung von den 
ubrigen Bestandteilen getrennt wird, (E. P. 380158 vom 17/6. 1931, ausg. 6/10. 
1932. D. Prior. 5/7. 1930. Zus. zu E. P. 364 407; C. 1932. I. 3251.) Dersin .

Young-Whitwell Gas Process Co., Tacoma, iibert. von: Daniel J. Young, 
Taeoma, Herstellung von carburiertem Wassergas. Bei einem Verf., bei welchem zunachst 
immer ein Teil des in einem Generator befindlićhen u. laufend dureh Zufiihrung yon 
feinkorniger Kohle erganzten Brennstoffs dureh Einblasen von Luft yerbrannt u. dureh 
die h. Verbrennungsgase ein Carburator, sowie ein Uberhitzer aufgeheizt werden u. 
dann in der zweiten Verf.-Stufe W.-Dampf in den Generator u. Ol in den Carburator 
eingefuhrt wird, wird h. Stickstoff in dem Generator dureh die Kolilenschicht hindureh 
geleitet u. dadureh ein brennbares Gas erhalten. (A. P. 1878 227 yom 26/3. 1926, 
ausg. 20/9. 1932.) Walther.

Julius Franz Ludwig Moeller, London, Herstellung von Olgas. Das Ol wird auf 
170—240° yorerhitzt u. dann mit einem Strahl iiberliitzten Dampfes yerspriiht, dessen 
Temp. 650—850° betragt, so daB das 01 sofort yerdampft. Das Dampfgemiseh wird 
dann zwecks Spaltung des Oles in eine mit Eisenozyd ais Katalysator beschickte, auf 
800— 950° erhitzte Retorte eingeblasen. Der Katalysator wird in leicht gasdurchlassiger 
Form, z. B. Rohrstiicken oder unregelmaBigen Bruchstueken, yerwendet. (E. P. 
382 620 yom 24/7. 1931, ausg. 24/11. 1932.) D ersin .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Bahr, 
Ludwigshafen), Verfahren zur Gewinnung werttoller Produkte aus den Waschlaugen 
industrieller Gase, dad. gek., daB man das aus den Waschlaugen ausgetriebene Gas
gemisch, das H 2 S, C02, NH 3 u. event. CN-Verbb. enthalt, zunachst einer derartigen 
katalyt. Behandlung unterwirft, daB H2S in S0 2 bzw. S03 u. event. yorhandene CN- 
Verbb. in NH 3 u. CO, bzw. CO iibergefiihrt werden, u. daB man das dabei erhaltene
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Gasgemisch auf (NH4 )2 S03 bzw. (NH4 )2S04  oder naeh vorausgehender katalyt. tjber- 
fiihrung des NH 3 in Stickoxyde auf HŃ0 3 u. H 2S04 bzw. dereń Ammonsalze weiter- 
verarbeitet. (D. R. P. 567 631 KI. 12g yom 19/12. 1926, ausg. 6/1. 1933.) H orn.

Barrett Co., New York, ubert. von: Clifford Banta, Englewood, V. St. A., 
Raffination von Rohbenzol. Man wascht mit einer so geringen Menge Schwefelsaure, 
daB die verharzenden Stoffe polymerisiert werden, die ungesatt. KW-stoffe aber nieht 
angegriffen werden. Die Temp. soli dabei unterhalb 40° bleiben. Naeh der Saure- 
behandlung wird neutralisiert u. dest. (E. P. 382 647 vom 24/7. 1931, ausg. 24/11.
1932. A. Prior. 30/7. 1930.) D e r sin .

Barrett Co., New York, iibert. yon: Edward H. Ellms, Englewood, Teer- 
destillation. Teer enthaltende Gase werden zunachst von Staub u. anderen Ver- 
unreinigungen befreit u. dann dureh mittclbaren Warmeaustausch mit konstant sd. 
PIL, insbesondere Toluol, gekiihlt. (A. P. 1883 642 vom 17/9. 1928, ausg. 18/10.
1932.) Walther .

Barrett Co., New York, iibertr. von: Stuart Parmelee Miller, Englewood, 
TeerdestiUation. Ein Teil der aus dem Koksofen kommenden Gase wird bei hoher 
Temp. von den Verunreinigungen befreit. Ein anderer Teil wird mit fein verspriihtem 
Teer in Beriilirung gebracht u. dann mit dem gereinigten Teil der Gase gemiseht, 
worauf die Gase dem App. fiir die fraktionierte Kondensation zugefiihrt werden. (A.P. 
1884 087 vom 3/o. 1929, ausg. 25/10. 1932.) Walther.

Barrett Co., New York, ubert. von: Arthur H. Radasch, South Orange, Teer-
destillation. Kohledest.-Gase werden einer fraktionierten Kondensation unterworfen, 
so daB zuerst eine hochsd. u. eine tiefersd. Teerfraktion entsteht. Beide werden bis 
auf Pech abdest. Alle Dest.-Dampfe werden gemeinsamen Kolonnen zur weiteren 
fraktionierten Kondensation zugefuhrt. (A. P. 1884220 Vom 31/5. 1929, ausg. 25/10.
1932.) Walther.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Mathias Pier,
Heidelberg, und Walter Simon, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung 
werlvoller fliissiger Produkle aus fes ten kohlenstoffhalligen Materialien. Verf. zur Herst. 
wertyoller fl. Prodd. dureh Behandlung fester, mit 01 yermischter, kohlenstoffhaltiger 
Materiahen mit Wasserstoff unter Druck bei erhóhter Temp. in Ggw. yon Katalysatoren, 
dad. gek., daB vor der Herst. des der Rk. zu unterwerfenden Gemisches sowohl die 
festen Ausgangsstoffe mit katalyt. wirksamem Materiał getrśinkt oder besprengt werden, 
ais auch das zuzusetzende Ol mit Katalysatoren gemiseht wird. — Man triinkt z. B. 
feingemahlene Ruhrsteinkohle mit einer Ammoniummolybdatteg., so daB die Kohle
0,1% Mo03 aufnimmt, trocknet sie u. yermischt sie mit einem hochsd. Kohledruck- 
hydrierungsól, das 0,1% MaO% in Form von mit Ammoniummolybdat getrankter Florida- 
erde enthalt, in einem Mischungsyerhaltnis von 4 : 1. Bei dreistundiger Hydrierung 
bei 460° werden 93% des C der Kohle in fl. KW-stoffe iibergefiihrt. (D. R. P. 570 951 
KI. 12 o yom 2/8. 1931, ausg. 22/2. 1933. F. P. 738 995 vom 23/6. 1932, ausg. 4/1.
1933. D. Prior. 1/8. 1931.) Dersin .

Franz Fischer, Miilheim, Rulir, Verfahren zur katalytischen Herstellung fliissiger
aliphatischer Kohlenwassersloffe aus Oxyden des Kohlenstoffs und Wasserstoff bei Atmo- 
sphśirendruck, Unterdruck oder geringem Oberdruck bei yerhaltnismaBig niedrigen 
Tempp., dad. gek., daB man die Gase iiber dureh Zusatz anderer Metallyerbb. aktivierte 
iYictókontakte, insbesondere Mehrstoffkontakte auf groBer Oberflache, mindestens so 
lange leitet, wie dio Bldg. des zunachst allein oder vorwiegend auftretenden Methans 
zuriickgeht u. statt dessen fl. aliphat. KW-stoffe auftreten, u. die beim weiteren tlber- 
leiten der Gase entstehenden fl. KW-stoffe auf eino der bekannten Arten von den iibrigen 
Bestandteilen des Reaktionsgemisehes trennt. — Ais aktivierende Stoffe eignen sieli 
wasserabspaltende Verbb. des Th, Al, Ce, nieht aber Cu. Man kann das N i aueh im 
Gemisch mit QO oder Fe benutzen, reine N i - K ataly sa tore n bilden jedoeh ausschlieBlich 
C IIi . Die RkT^fempp. liegen zwischen 150 u. 250°. (D. R. P. 571898 KI. 1 2  o yom 
10/12. 1930, ausg. 9/3. 1933.) Dersin .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Alwin Mittasch, 
Mannheim, und Hermann Zom, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung von Katalysatoren 
fiir die Spaltung oder Hydrierung von Kohlenwasserstoffen. Man schlagt in Abwesenheit 
von 02 dureh therm. Zers. von fliichtigen Verbb. der 3. bis 5. Gruppe, besonders von 
Wasserstoffyerbb. yon As, Sb, Bi, B, Sn oder Si oder yon Halogenverbb., z. B. BBr?, 
auf Tragern, z. B. Metallosyden wie CaO, BaO, akt. Kohle, Asbest, Oraphit u. dgl. die 
Elemente in feiner Yerteilung nieder. So leitet man z. B. ein dureh Zers. yon Magnesium-
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silicid mit HCl erhaltenes Gemisch von I I„ u. S iIIi bei 500° iiber Al203. Man erhalt 
einen Nd. von elementarem Si. Der erhaltene Katalysator eignet sich zum Spalten 
von KW-stoffen. Zur Druckhydrierung geeignete Katalysatoren erhalt man durch 
Erzeugung des Nd. auf Verbb. der Elemente der 6 . Gruppe, gegebenenfalls zusammen 
mit ZnO oder MgO. (A. P. 1895764 vom 15/6. 1931, ausg. 31/1. 1933. D. Prior. 
23/6. 1930.) De r sin .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Druckhydrierung flussiger und 
fesler Brennstoffe. Man behandelt die Ausgangsstoffe in erster Stufe bei Tempp. von 
400—450° in Ggw. stark hydrierend wirkender Katalysatoren, wie der Schwermetall- 
sulfide, bei Drucken von 50—200 at mit I I 2, wobei die erhaltenen iiber 200° sd. KW- 
stoffe in die Rk.-Kammer zuruckgefiihrt werden. Man erhalt ein vollkommen mit II-, 
gesatt. Bzn., das darauf bei Tempp. von 500—600° in Ggw. von Katalysatoren, die 
0xyde der 3., 5. u. 6 . Gruppe oder akt. Kohle oder SiO., sein konnen, hydriert wird, 
wobei man einen Partialdruck des zu yeredelnden Prod. von >  20% aufrecht erhalt. 
Man erhalt ein Bzn. yon hoher Klopffestigkeit. (F. P. 738 368 vom 9/6. 1932, ausg. 
24/12. 1932. D. Prior. 11/6. 1931.) De rsin .

Byrnes, Townsend & Potter, Washington, iibert. von: Walter G. Williams, 
Plainfield, V. St. A., Fraktionierte Destillation von Roholen. Das Ol wird zunachst 
vorgewarmt u. danach in eine Dest.-Blasc gefiihrt, in der es auf einen rotierenden 
Metallzylinder auftrifft, der das Ol durch ein beheiztes Metallbad hindurchfuhrt. Dio 
bei der betreffenden Temp. verdampfbaren Anteile verdampfen u. werden durch eine 
Leitung abgefiihrt, wiihrend das Riickstands6 l in eine weitere darunterliegende Blaso 
abgepumpt wird, in der es in gleicher Weise bei hóherer Tomp. behandelt wird. Nach 
dem Durchgang durch mehrere Blasen wird ein hoclisd. Riiekstandsól abgezogen 
(A. P. 1886 142 vom 6/6. 1929, ausg. 1/11. 1932.) De r sin .

Gray Processes Corp., Newark, iibert. yon: Eugene C. Herthel, Chicago, und 
Harry L. Pelzer, Highland, V. St. A., Crackverfahren. Das Ol wird in der Dampf- 
phase gespalten. Die durch Auswaschen von hochsd. Anteilen befreiten Rolibenzin- 
dampfe werden zur Entfernung von Diohfinen uber Absorptionsmittel, z. B. Fuller- 
erde, geleitet u. redest. (A. P. 1 887128 vom 14/9. 1928, ausg. 8/11. 1932.) De rsin .

Universal Oil Products Comp., Chicago, iibert. von: Carbon P. Dubbs, Wil- 
mette, V. St. A., Crackverfahren. Das zu spaltende Ol wird unter Druck in einer Rohr- 
schlange auf Spalttemp. erhitzt u. tritt in eine Verdampferblase, in der ein Teil des 
Oles fl. bleibt u. mit dem abgeschiedenen C abgezogen wird. AnschlieBend werden 
dio Dampfe in einem mit Zwischenboden versehenen Dephlegmator dephlegmiert u. 
danach kondensiert. Das Rohól dient ais Dephlegmierfl. u. wird mit dem Dephlegmat 
yermischt der Crackschlange zugefiihrt. (A. P. 1 886 946 vom 21/6. 1919, ausg. 
8/11. 1932.) De r sin .

Pure Oil Comp., Chicago, iibert. von: Clyde L. Smith und Comelius B. Watson, 
V. St. A., Crackung in der Dampfphase. Das zu spaltende Ol wird yerdampft u. unter 
Zusatz von iiberhitztem W.-Dampf u. von fein yerteilten Katalysatoren, wie N i, Pd, 
Th02, ZnO oder Fe, die von dem Dampfstrom in Suspension gehalten werden, in einer 
Rohrschlange auf Spalttemp. erhitzt, worauf die gebildeten leicliten Prodd. von den 
schwererengetrennt werden. (A. P. 1887047yom 22/3.1928, ausg. 8/11.1932.) De r sin .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Spaltung ton Schwerdlen. 
Man leitet die Dampfe von Gas- oder Schwerólen unter Zusatz einer mehrfach gróBeren 
Menge von Dampfen leicht fltichtiger Ole, die z. B. Leicht- u. Mittelóle sind u. die aus 
dem gleichen Spaltyerf. stammen u. von hochsd. Anteilen u. Asphalt bildenden Stoffen 
befreit sind, durch eine mit Katalysatoren beschickte, auf etwa 600° erhitzte Spalt- 
kammer. Man erhalt hohe Ausbeuten an leicliten KW-stoffen mit guter Klopffestig
keit. (F. P. 734758 vom 23/2. 1932, ausg. 28/10. 1932. D. Prior. 28/2. 1931.) Ders .

Benzol-Verband G. m. b. H., Bochum, Verfahren zur Enlschwefelung von Erd- 
und Teerdlen, bei welchem die Ole mit Metallen u. einem schwefelwasserstoffbindenden 
Stoff behandelt werden, dad. gek., daB die Ole zweeks Entfernung yon elementarem
S mit Metallen, wie Zinn, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder dereń etwa yorhandenen 
niederen Oxydationsstufen ais Reduktionskomponentj u. einer wss. Lsg. yon wasser- 
losliehen Alkaliverbb. der Metalle der Schwefelwassergruppe bzw. Salzen dieser Metalle 
einschlieBlich Alkalizinkat ais schwefelwasserstoffbindende Komponente behandelt 
werden. — Man wascht das 01 z. B. mit 2% einer Nalriumplumbithg. u. 2%  einer 
Zinnoxydulnatronlsgdie durch Auflosen von SnCl2 in 40%ig- Natronlauge erhalten 
wurde. Man kann auch das 01 mit 2%  pulyerigem Al oder Zn oder Cu yersetzen u.
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darauf noch 5° / 0  Natriumplumbit-, Zinnoxydulnatron- oder BUiacelallsg. zusetzen u. 
bei 40—50° intensiy duichruhren. (D. R. P. 570 876 KI. 23b vom 19/3. 1927. ausg. 
22/2. 1933.). . D er sin .

Franklin E. Kinibn.ll, Long Beach, V. St. A., Raffinalion von Rohgasolin. Zur 
Entfernung yerharzender KW-stoffe leitet man das Rohgasolin in Dampfform durch 
einen Waschturm, der mit einer h. Lsg. von Berylliumchlorid u. Ammoniumcklorid 
in W. berieselt wird. Die Diimpfe werden anschlieBend kondensiert u. von den gebil- 
deten Harzen durch Dcst. getrennt. (A. P. 1895223 vom 16/7. 1932, ausg. 24/1.
1933.) _ D e r sin .

Pure Oil Comp., Chicago, ubert. yon: Audley E. Hamsberger, V. St. A., 
Raffination von Craclcgasolin. Das Gasolin wird yerdampft, die Dampfe werden ohne 
weitere Spaltung beispielsweise auf 325° F liberhitzt u. darauf durch eine Schicht 
Fullererde geleitet, in der eine Polymerisation ungesatt., zur Yerharzung neigender 
KW-stoffe erfolgt. AnschlieCend wird das Dampfgemisch fraktioniert dest. Durch 
dio Uberhitzung soli eine Beschleunigung der Rk. an der Fullererde bewirkt werden. 
(A. P. 1887 018 vom 30/9. 1929, ausg. 8 /1 1 . 1932.) De rsin .

Gerard Lauer, Luxemburg, Motortreibmittel, bestehend aus 30 Voll. leichten 
Teerolm von der Verkokung yon Steinkohle oder bituminósem Schiefer u. 70 Voll. 
92— 96%ig- A. (F. P. 740 322 vom 12/7. 1932, ausg. 24/1. 1933. Luxemburg. Prior. 
19/3. 1932.) De rsin .

N. V. De Bataafsche PetroleumMaatschappij, Haag, iibert. yon: Albert Loebel, 
Amsterdam, Herstellung von Asphalt. Man gibt rohem Asphaltól oder -riickstanden 
die Fraktion eines bei 250° sd. Mineralols zu, die nach einer Estraktion dieses Oles, 
mit fl. S02 ais unl. zuriickbleibt u. erhitzt das Ganze in bekannter Weise unter Luft- 
zufuhrung. (A. P. 1 889 365 vom 19/4. 1930, ausg. 29/11. 1932. Holi. Prior. 9/12. 
1927.) Engeroff.

Paul Dieter, Burgdorf, und Gustav Grisard, Basel (Schweiz), Herstellung einer 
farbigen, aufgehellten Strafienoberflachę. Um den Teer- u. BitumenstraBen dio dunkle 
Farbo zu nehmen u. dadurch bei Regenwetter u. bei Nacht die Sicht zu yerbessem, 
wird die StraBe mit einem hellen Anstrich yersehen. Dieser absorbiert auch die Sonnen- 
strahlen weniger u. ergibt daher auch eine Verringerung der Erwarmung der StraBen- 
oberflache, so daB der Erweichung der StraBendecke gesteuert wird. Ais Anstrichmasse 
ist z. B. eine magere Olfarbe aus Leinol, Terpentin oder Terpentinersatz u. Lithoponen 
yorteilhaft. (Schwz. P. 156 970 vom 1/7. 1931, ausg. 16/11. 1932.) Heinrichs.

[russ.] Nikołaj Prokopiewitsch Tschishewski, Verkokcn Moskauer Kohlon im Gemisch mit 
Don-Kohlcn u. fiir sich allein. Moskau-Leningrad: Gosmaschmctisdat 1932. (84 S.) 
Rbl. 2.30.

X X . SchieB- und  Sprengstoffe. Zundwaren.

D. B. Gawthrop, t)beńragungsversuche und Photographie der durch die Explosion 
elektrisch zu zundender Sprengkapscln ausgesandten Slofiwelle. (Vgl. C. 1932. I I . 3342.) 
Photograph. Studien (Schlierenmethode) iiber die Art der bei der Detonation von 
yerschiedenen Sprengkapseln ausgesandten StoBwelle u. den Mechanismus der Uber- 
tragung der Detonation auf eine yon der Sprengkapsel raumlich gotrennte Spreng- 
ladung. Tetryl-Bleiazid odor Pikrinsauro-Fulminatsprengkapseln iibertragen die De
tonation auf Entfemungen bis zu 3— 4 m. Dio der StoBwelle vorausfliegenden Splitter 
dieser K&pseln haben eine Geschwindigkeit von mindestens 1200 m/sec gegenuber 
hochstens 970 m/sec der SpUtter anderer Sprengkapseltypen (Knallsatzkapsel, Kapsel 
mit Bleitrinitroresorcinfullung). Die durch die Detonation yerursachte StoBwelle hat 
fiir die ersten 30 cm ihrer Ausbreitung eine Geschwindigkeit von 497 m/sec. In  oiner 
Cellophanhiille steigt die Geschwindigkeit auf 1045 m/sec an. Die Ubertragung der 
Detonation auf eine von der Sprengkapsel raumlich getrennte Ladung kommt durch 
das Zusammenwirken auftreffender Sphtter u. der StoBwelle zustande. (J. 1‘ranklin 
Inst. 214. 647—64. 1932. Pittshurgh, Pa., U. S. Bureau of Mines, Pittsburgh Esperim. 
Station.) . F. Becker.

F. R. W. Hunt und G. H. Hinds, Die Verbrennungsgeschwindigkeit kolloidaler 
Pulver. Entgegnung auf die Arbeit yonCROW u. Grimshaw (C. 1933.1 .1885). (Naturę, 
London 131. 206. 1 1 /2 . 1933.) ' F. Becker.

A. Foulon, Neue Yerfahren zur Aufbereitung von Nitroglycerin. Zusammenfassende 
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tibersioht unter besonderer Beriicksichtigung der neueren Patentliteratur. (Z. ges. 
SchieB- u. Sprengstoffwes. 28. 8 —11. Jan. 1933.) F. Becker.

Alfred Stettbacher, Modeme Gropgeuńnnuńg von Bleiazid. Kurze Beschreibung 
des Verf. von Meiszner  (D. R. P. 514012; C. 1931.1. 1339) zur kontinuierlichen Herst. 
von Bleiazid. Das Verf. zeichnet sieli durch grofie Betriebssicherheit aijs u. liefert 
98%ig. Bleiazid. (Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 28. 77—78. Marz 1933.) F. Beck.

T. Coulter und A. E. Lance, Weiłere Bemerkungen uber Sprengstoffe mit flussigem 
Sauerstoff. (Vgl. C. 1933. I. 1555.) Erganzender Vortrag iiber prakt. Erfahrungen bei 
der Verwendung von Oxyhquitsprengpatronen. AnsclilieBend Diskussion. (J. chem. 
metallurg. Min. Soc. South Africa 33. 218—24. Jan. 1933.) R. K. Muller.

I. V. Meerscheidt-Htillessem, Die Bestimmung der Stabilitat des rauchlosen Pulvers 
nach dem Volumen der bei der Zersetzung sich bildenden Gase bei konstanlem Druck und 
konstanier Temperatur. Die Pulverprobe wird mit dem zu ihrer Aufnahme dienenden 
Reagensglas unter LuftabschluB in einem mit Paraffin gefullten u. mit Uberlauf ver- 
sehenen GlasgefaB bei 120° in einem Thermostaten eingelagert. Die sich abspaltenden 
Zers.-Gase yerdrangen eine entsprechende Menge Paraffin, das in Wageglasern auf- 
gefangen u. in bestimmten Zeitabschnitten gewogen wird. Aus dem Gewicht des Paraffins 
u. seinem spezif. Gewicht bei 120° wird unter Beriicksichtigung des Barometerstands 
das Volumcn der abgespaltenen Gase fiir 120° u. 760 mm berechnet. Das Verf. wird 
durch zwei ausfiihrlich belegte Versuchsbeispiele erlautert. (Skizze des App. im 
Original.) (Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 28. 6 — 8 . Jaii. 1933.) F. Becker.

Schweizer Sprengstoff-Fabrik Akt.-Ges., Dottikau, Aargau, Schweiz, Pla- 
stisclies und stojisicheres Pentaerythrittetranitratgemisch. Zur Phlegmatisierung wird 
dem Pentaerythrittetranitrat Nitrodthylenchlorhydrin, zweckmaBig im Gemisch mit 
Nitroglycerin, Nitroglykol oder Dinitromonochlorliydrin zugesetzt u. mit demselben, 
zweckmaBig unter Zusatz von SchieBwolle, gelatiniert. —  Z. B. besteht eine solche 
Mischung aus 70% Pentaerythrittetranitrat u. 30°/o gelatiniertem Nitroglycerin mit 
einem Zusatz von 20% Nitroathylenchlorhydrin. Das Prod. soli zur Fullung yon 
Geschossen u. Detonationsziindschnuren Verwendung finden. (Schwz. P. 156 455 
vom 17/10. 1931, ausg. 16/11. 1932.) Eb en .

Soc. An. Manufacture Generale de Munitions, Frankreicli, Herstellung v<m 
Zundsatzen, insbesondere fiir Ziindhutchen. Ais Ersatz fiir ais Beimischungen zum 
Knalląuecksilber in Zundsatzen dienende Oxydationsmittel, wie KC103 oder KN03, 
dienen Nitrate des Tl oder Cs. Durch die Beimisehung derselben wird die Brisanz 
des Knallquecksilbers betrachtlich gemildert. Diese Nitrate sipd ąuBerdem nicht 
hygroskop. — Z. B. besteht ein solcher Ziindsatz aus 33 Teilen Knallquecksilber, 
40 TeOen T1(N03)3, 10 Teilen CoN03 u. 17 Teilen Sb2 S3. (F. P. 737561 vom 17/9.
1931, ausg. 13/12. 1932.) Eb en .

W. Main, Les explosifs. Paris: Gauthier-Villars 1933. (VI, 202 S.) Br.: 25 fr.

X X I. Leder. Gerbstoffe.

E. K. Moore, Untersuchungen zur Chemie des Ascherns. V. Die Wirkung von Cal- 
ciumJiydrozydsuspensionen auf Rindshdute. (Unter Mitarbeit von R. Koppenhoefer.) 
(IV. vgl. C. 1932. I. 2123.) Frisehe Rinderhaare wurden in Ca.(OH)2-Suspensionen 
an der Luft oder unter N„ 1, 2, 3, 5, 8  u. 13 Tage stehen gelassen u. in den von den 
Haaren abfiltrierten Lsgg. Gesamt- u. NH 3 -N, Sulfid- u. Sulfhydrat-S, Polysulfid-S, 
Sulfit-S, Sulfat-S u. Gesamt-S bestimmt. Bzgl. der analyt. Verff. wird auf das Schrift- 
tum verwiesen. Bei Luftzutritt war yiel mehr Sulfit- u. Sulfat-S vorhanden ais unter 
N„-Atmosphare. In Form der obigen anorgan. yerbb. waren nach 5 Tagen nur 40% 
des Gesamt-S bestimmbar. Die Priifung auf Cystin oder Gystein in freiem Zustand 
oder nach Hydrolyse etwa yorhandener EiweiBverbb. fiel stets negativ aus. Nur ca. 
20% des Gesamt-S der Haare wird in 5 Tagen in Lsg. gebracht. Nach dieser Zeit -ver- 
halten sich die Mengen gel. S u. N ebenso wie im Cystin oder Cystein ungefahr wie 
1:1; hieraus konnen jedoch nach Ansicht des Vfs. weitergehende Sehlusse bzgl. der 
Angreifbarkeit der genannten Yerbb. durch .die Kalkaseherung noch nicht gezogen 
werden. Entfettete Haare yon einer konservierten Rindshaut yerhielten sich wie frisehe 
Rinderhaare. Werden die unter N 2 auf die Haare zur Einw. gebrachten Ca(OH)2-Sus- 
pensionen nach Entfernung der Haare an der Luft stehen gelassen, so wird die Menge
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des in niedrigen Oxydationstufen vorhandenen S verringerfc, aber der Anteil des 
Sulfit- u. Sulfat-S nicht im gleichen Verhaltnis erhóht; es werden also yermutlich 
noch andere anorgan. S-Yerbb. hierbei gebildet. (J. Amer. Leather Ghemists Assy#8 . 
64— 77- Febr. 1933. Cincinnati, Dep. of Leath. Res.) SELIGSBEKGjzfR'.-,

R. O. Page, 7?ie Natur der Yerbindung des Mimosenrindengerbstoffes mit Kolkigen. 
Auf Grund eigener fruherer Unterss. u. nach Gegenuberstelluńg zahlreicher Arbeiten 
des Schrifttums gelangt Vf. zu dem SchluB, daB der „gebundene Gerbstoff" 
an den N u. das „gebundene Wasserlósliche“ durch Nebenyalcnzkrafte an -den
0  der Peptidgruppe gebunden sind. B.eide Bindungsarten werden durch OH-Gruppen 
des Gerbstoffmolekiils vermittelt. Da friiheren Unterss. zufolge Haut anscheinend
1, 2 oder 4 Aquivalente Mimosarindengerbstoff binden kann u. sich die Zahl der N- 
Atonie im Kollagen nach W ilso n  auf ca. 9 belauft, konnte nur hóehstens die Halfte 
der N-Atome an der Gerbstoffbindung beteiligt sein. Vf. sucht seine Vorstellungen 
durch yerschiedene Verss. zu stiitzen. Wenn z. B. durch Temp.- oder pH-Erhóhung 
das gebundene Wasserlósliche erniedrigt wird, bo erklart sich dies nach Vf. durch den 
Ubergang der —CO-Gruppe in die Enolform, so daB keine Nebenvalenzen mehr fiir 
gebunden.es Wasserlósliches verfiigbar sind. Ein bei pn =  8  chinongegerbtes Haut- 
pulyer nahm bein Nachgerbep mit Mimosarinde auf 100 Teile Gerbstoff 70 Teile Wasser
lósliches auf, gegen ea. 60 Teile bei gewóhnlichem Hautpulver; naeh Vf. ist dies móg- 
licherweise di.e Folgę der Aufhebung von Nebenvalenzbindungen zwischen den 
benaehbartcn PolypepŁidketten infolge Besetzimg der —NH-Gruppcn durch das Chinon, 
worauf die — CO-Gruppen in gróBerem MaB das Wasserlósliche zu binden vermógen. 
Wie Vf. zum SchluB angibt, halt er Slimosenrinde wegen ihrer Diffusions- u. Gerbeigg. 
zu seinen Yerss. fiir besonders geeignet; mit anderen Gerbstoffen wiirden ahnhche 
Unterss. nur sehwierig durchzufiihren sein. (J. Amer. Leather Cliemists Ass. 28. 93 
bis 113. Febr. 1933. Woolston, New Zealand, Woolston Tanneries.) SELIGSBERGEK.

F. A. Coombs, Einige Miiteilungen uber Minwsenrinde und Gerbstoffeztraktion. 
An Hand der bis jetzt erschionenen Yeróffentlichungen bringt Vf. eine Zusammen- 
stell ung 1 . iiber die yerschiedenen Pflanzen, von denen Mimosenrinde ge>vonnen wird,
2. iiber das Verh. der Rinde bei der Extraktion, sowie 3. iiber die Extraktion selbst.
(J. ijit. Soc. Leather Trades Chemists 17. 90— 107. Marz 1933.) Mecke.

W. E. Cohen, Die Herstellung eines Gcrbeztraktes aus kinodurchtrankter Rinde 
von Marri (Eukalyptus calophylla). Marririnde enthalt nur, wenn Kinoausscheidungen 
vorkomjnen, gróBere Mengen Gerbstoff. In  solchen Fallen kann, wie ausfuhrlich be- 
schriebene Laboratoriums- u. Betriebsverss. ergaben, ein prakt. verwertbarer Extrakt 
gewonnen werden. Die zerkleinerte Rinde wird bei 60° ausgelaugt, dann wird bei 100° 
mit NaHSOs in Mengen bis zu 7% vom Gesamtloslichen sulfitiert, eingedampft u. 
ein klarer, geniigend heller Extrakt folgender Zus. erhalten: 36,6— 38,7°/0 Gerbstoffe, 
10— 10,7°/o Nichtgerbstoffe, 1,6— l,9°/o Unlósliches. Die Farbę de8  Extraktes kann 
durch Zusatz von 3%  NaHS03 oder Einleiten yon 1— 2% SO, yerbessert werden. Um 
zu diesen Ergebnissen zu gelangen, wurden u. a. die Beziehungen zwischen Extrak- 
tionstemp. u. Gerbstoffausbeute, ferner die lóshch machende u. aufheUende Wrkg. 
der synthet. Gerbstoffe u. anderer Zusatze oder yon A12(S04 ) 3 untersueht. (Common- 
weąlth of Australia. J. Council. sci. ind. Res. 5. 110— 22. 1932.) Seligsbekgee.

Wilhelm Vogel, Die Quebrachoextrakte des Handels. Angaben iiber Eigg., analyt. 
Zus. u. gerber. Bedeutung der fl. Quebrachoextrakte in naturlicher, sulfitierter u. ent- 
farbter Form, der gleichartigen festen Extrakte in Pulyer- oder Blockform u. der ge- 
klarten Extrakte. (Ledertechn. Rdscli. 25. 13— 19. Febr. 1933- Freiberg Sa.) Seligsb.

John Arthur Wilson, Die Stabilitat von pflanzlichen Gerbbriihen. Vf. untersuchte 
die Einw. yon yerschiedenen pH-Werten, der Gerbstoffkonz. u. der Zugabe von NaCl 
auf die Stabihtat yon Gerbbriihen an folgenden Gerbmitteln bzw. Extrakten: fester 
gewóhnlicher Quebrachoextrakt, fl. Kastanienholzextrakt, Ca te c hu, Mangrovenrinde, 
fl. Hemlokrindenestrakt, fl. Eichenrindenextrakt u. Mimosenrinde. Die Bruhen hatten
1 g bzw. 6  g Gerbstoff in 100 ccm. Der pH-Wert war auf 3,0, 4,0 u. 5,0 eingestellt.
NaCl-Zusatz betrug 0, 1, 2  u. 4 g in 100 .ccm. Nach 48-std. Stehen wurden die Bruhen 
auf Satz, Gesamtruckstand, GesamtlósHches u. Gerbstoffgeh. untersueht. Der Satz 
war bei sonst gleichen Bedingungen mit NaCl-Zusatz gróBer ais ohne NaCI-Zusatz 
u. stieg mit, wenigen Ausnahmen mit Erhóhung des NaCl-Zusatzes bedeutend an. Ebenso 
verhielt sich das Unlósliche. Der Gerbstoffgeh. war mit NaCl-Zusatz niedriger ais ohne 
NaCl-Zusatz u. na.lnn mit steigendem NaCl-Zusatz ab (ausfuhrliche Tabellen). (J. Amer. 
Leather Chemists Ass. 28. 24—34. Jan. 1933.) Mecke.

189*
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J. Gordon Parker, Zahlenmafiige Angabe des Abnutzungswiderstandes von SoM- 
leder. Vf. fiihrte die Yorss. mit dem App. von T h u a u  durch. Gleichzeitig wurden 
prakt. Tragyerss. ausgefiihrt. Dabei fand Yf., daB die Werte nach der Methode T h u a u  
mit den prakt. Tragyerss. gut ubereinstimmten. Ferner wurden Croupons halbiert 
u. die 2 Halften nach der Gerbung verschieden behandelt (AusstoBen, Bleichen, Walzen). 
Dabei ergab sich, daB besonders das AusstoBen u. Bleichen den Abnutzungswiderstand 
herabsetzt. Das Walzen u. Hammern dagegen erhólit in den auBeren Schichten des 
Leders den Abnutzungswiderstand. Dagegen ist das Innere des Leders durch Brechen 
der Pasem geschadigt u. in dieser Schicht ist der Abnutzungswiderstand geringer 
(Kuryen u. Tabellen). (J. int. Soc. Leather Trades Chemists 17. 111—22. Marz
1933.) _ M e c k e .

D. Woodroffe, O. Bailey und A. S. R. Rundle, Bestimmung und Einflu/3 der 
Wdrmeleitfdhigkeit von Leder. Vff. untersuchten dio Warmeleitfahigkeit von vegetabil. 
gegerbtem Rindsleder mit einem App. (Abb.), den schon Lees  u . ChORLTON benutzt 
u. den Yff. etwas yerandert haben. Die Warmeleitfahigkeit ist im Croupon am gróBten 
u. nimmt nach dem Hals u. den Seiten zu ab (Abb.). (J. int. Soc. Leather Trades 
Chemists 17. 107— 11. Marz 1933.) M ecke .

I. D. Ciarkę und R. W. Frey, Einige Ergebnisse mit einem neucn Apparat zur 
Prufung der Knitterfestigkeit von Oberleder. In  einem naher beschriebenen App. wurden 
schmale Lederstreifen unter Belastung yon 1—3 kg so lange geknittert, bis sie durch- 
rissen. Die Wurzel aus der Zahl der Faltungen bis zum ZerreiBen war bei Ziegen- u. 
Schafleder umgekehrt proportional ihrer Belastung im Vers., bei Rindsleder war die 
Knitterfestigkeit unter geringer Belastung yergleichsweise groBer ais bei den anderen 
Ledern, unter starkerer Belastung war sie niedriger. (J. Amer. Leather Chemists Ass. 
28. 77—92. Febr. 1933. Washington, Bur. of Chem. and Soils.) S e l ig s b e r g e r .

X X II .  Leim . Gelatine. K lebm itte l usw.

Ernst Tauber, Campher ais Konservierungsmittel. Campher eignct sich gut zur 
Konservierung yon Leimlsgg., welche sich jahrelang halten, ohne zu schimmeLn oder 
zu faulen. Auch bei Gummi arabieum-Lsgg., Eiinhalt u. Caseinlsgg. erzielte Vf. gute 
Erfolge. Das Konseryierungsgut wird in keiner Weise nachteilig beeinfluBt. (Chemiker- 
Ztg. 57. 94. 4/2. 1933.) Barz.

Wilhelm Huth, Lacke ais Iilebstoffe. I. Teil. Der Zusammenhang zwisehen 
Elastizitat u. Klebkraft wird erórtert. Dio molekulartheoret. Grundlage der Elastizitat 
ist die MolekulargróBe. Daher sind hochmolekulare Verbb. u. Polymerisate gute Kleb- 
stoffe, wie z. B. die Polyyinylacetatpolymerisate „Movilith“ u. „Vinnapas". Diese 
Kunstharze werden fiir che Verarbeitung teurer u. empfindlicher Waren oder bei der 
Beklebung hochglanzpolierter Flachen yerwendet. Sie sind in niedrigsd. Estern 1. 
Es werden Angaben gemacht iiber Herst. von Lsgg. der Kunstharze in Lósungsmm. 
u. iiber die Beimischung yon Pigmenten u. Farbgebern (Movihthfarben der I. G.), 
insbesondere fiir Movilith N  u. Movilith NN  (niedrig yiscos) u. Momlith H  (hoch yiscos). 
Die Verwendung von Harzlacken oder Kunstharzlacken ais Klebemittel wird krit. 
erórtert. Der Ersatz yon yergilbenden Klebemitteln bei der Triplesklebung durch 
Kunstharzklebestoffe wird erwogen in Anlehnung an die Technik der Foumierholz- 
kleb>ing mit der „Tego-Leimfolic“, die aus mit Kunstharz getranktem Seidenpapier 
besteht. (Farben-Chemiker 3. 427—28. Noy. 1932.) Bach.

Wilhelm Huth, Lacke ais Klebstoffe. I I .  Teil. (I. ygl. vorst. Ref.) Die Klebe- 
lacke werden mit hochyiscoser Nitrocellulose (sog. Lackwolle) durch Quellenlassen in 
Lósungsm. zu dickfl. Pasten gel. Weichmachungsmittel werden zugesetzt, die die ReiB- 
festigkeit yermindern, die Dehnung u. die Empfindlichkeit gegen Zug u. Formverande- 
rirng erhóhen. Der EinfluB yon Weichmachern u. Harzen auf die Haftfestigkeit wird 
erórtert. Klebelacke u. Kitte auf Nitrocellulosebasis ergeben ziehbare Fohen. Sie sind 
iiberall da yon Vorteil, wo Belastungen auf die Fłacheneinheit auftreten. Ihre groBe 
Solyatationsfahigkeit u. hohe Viscositat wird auf die langen Hauptyalenzketten zuruck- 
gefiihrt. Die Nitrocelluloselacke sind zwar durch hohe Elastizitat u. Haftfestigkeit, 
jedoeh durch geringe Lichtbestandigkeit (Vergilben unter Abnahme der Elastizitat)
u. ungeniigende Wasserbestandigkeit charakterisiert. (Farben-Chemiker 3. 465—66.
1932.) B a c h .

Priated in  Germany SchluB der Redaktion: den 21. April 1933.


