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A. Allgemeine und pliysikalische Chemie.
H ugh S. Taylor, Die Wechselbeziehungen der Chemie, zu anderen Wissenschaften. 

Ubersicht uber die Beziehungen der Chemio zur Astronomio, Mathematik, Physik, 
Biologie, Medizin u. Geologie. (Ind. Engng. Chem. 25. 495—97. Mai 1933. Princeton 
Univ.) B e rs in .

H. Salmang, Soli man den glasigen Zustand ais vierten Zusłand der Materie be- 
zeichnen ? Eino Besprechung der bisherigen Anschauungen u. experimentellen Verss. 
iiber den glasigen Zustand, besonders der Arbeiten von W e y l  u . E it e l  (vgl. C. 1932. 
II . 3763), fiihrt Vf. zu folgender Ansicht: Der n. Zustand des Glases ist ein Zustand 
der Solvatation, der des abgeschreekten Glases der Zustand einer reinen, nieht zur 
Solvatbldg. gelangten FI. Das Auftroten des Transformationspunktes muB ais Beginn 
der Solvatbldg. bezeiehnet werden. Konnen die Solvat-e sieli boi zu sehroffer Ab- 
kiihlung nieht bilden, so ha t man den Zustand der reinen FL, d. h. den stetigen Verlauf 
der Eigenschaftstemperaturkurven. — Neue Verss. von SALMANG u . Ga r e is  zeigten 
folgendo Erscheinungen an reinem Kieselglas. Das Kieselglas oder Quarzgias des Handels 
zeigt zuweilen eino stetige lineare Warmeausdehnung bis zu den hochsten Tempp., 
zuweilen aber eine sprunghafte Erliohung des Warmeausdehnungskoeff. bei etwa 
1300°, der nach einem weiteren Sprung bei etwa 1350° wieder das urspriingliche MaB 
annimmt. Dureh Erhitzung von Kieselglas m it stetiger Ausdehnung auf etwa 1800° 
u. .schneller Abkuhlung an der Luft kann man die Knicko wioder erzeugen, kann man 
also einen eigenen spróden Zustand des Glases herstellen bzw. ihn yermeiden. Die 
scharfe Abtrennung des spróden glasigen Zustandes vom piast. Zustand wird aucli 
daduroh hinfallig, daB man im spróden Zustand bei hinreiehender Kraftanwendung 
das Glas piast, yerformen kann. •—■ Nach diesen Erfahrungen ist es also nieht mehr 
notwendig, dem glasigen Zusłand ein Eigendasein neben den 3 Hauptaggregatzustanden 
zuzuschreiben, da ja  auch andere Abarten des fl. Zustandes, z. B. der hyperkrit. Zustand 
der Datnpfe, nieht ais selbstandiger Aggregatzustand bezeiehnet -werden. (Naturwiss. 
21. 391—92. 26/5. 1933. Aachen.) S k a l ik s .

Heinrich Lange, Zur Physik der polymorphen und magnetischen Umwandlungen. 
Die in metali. Systemen auftretenden 3 verschiedenen Formen von Umwandlungs- 
vorgangen, die polymorphen Umwandlungen, die tjberstrukturumwandlungen u. die 
magnet. Umwandlungen, werden im Zusammenhang betrachtet. U. zwar ergibt sich 
aus der dureh W e is z  u. H e i s e n b e r g  bekannten Kinetik der magnet. Umwandung 
eino Deutung der iibrigen Umwandlungserscheinungen. Magnet. Umwandlung, Uber- 
strukturbldg. u. aueh die Gitteranderung bei polymorpher Umwandlung sind samtlich 
ais Vorgange in nur einer Komponento anzusehen. Magnet. Umwandlung u. Gitter
anderung bei polymorpher Umwandlung haben nach D e h l i n g e r  ahnliche Ursaclien 
(Entropieanderung des Elektronensystems). Die Anwendung auf die Vorgange bei 
der Stahlhartung laCt den Martcnsit ais Zwischenstufo der Austenit-Perlitumwandlung 
erkennen. Das Tomperaturgesetz der Austenit-Martensitumwandlung entspricht dem 
Temperaturgesetz derjenigen Umwandlungsformen, die m it Uberstrukturbldg. ver- 
bunden sind. (Z. techn. Physik 14 . 226— 29. 1933. Dusseldorf.) S k a l ik s .

Ludwig Imre, Zur Kinetik der Oberflachcnrorgange an Krystallgiltern. 
I I . Die Elementarprozesse bei der Auśbildung einer aus mehreren Komponenten 
bestehenden Grenzschicht. (I. vgl. C. 1931. I I .  2438.) Die in der ersten Arbeit nur in 
formaler Hinsicht durohgefuhrte Zerlegung des zeitliohen Verlaufs der Anlagerung 
von Ionen an Krystallgittern in gekoppelte Elementarrkk. wird jetzt auch experimentell 
gepriift. Die Gescliwindigkeiten werden gemessen. Es ergibt sich, daC die Wahrschein- 
lichkeit der Ionendehydratation an der Phasengrenze eine fur die ganze Adsorptions- 
yerb. eharakterist. GroCe ist. Sie ist groB bei wl. u. klein bei 11. Adsorpitonsyerbb., 
liangb aber wahrscheinlich nur in imtergeordnetem Mafie yon der Struktur der Ober-
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flachę ab. Der bisher ais „zweite Stufe“ bezeichnete Zustand bcdeutet schon die Auf- 
nahme der Adsorptivions in die feste Oberflachenschieht des Adsorbens. Das De- 
hydratationsgleichgewicht wird auch bei 11. Adsorptionsyerbb. schnell erreicht. Alle 
Zoiteffckte sind nur der Umkrystallisation des Adsorbens zuzusehreiben. Die stufen- 
weiso Einlagerung des Adsorptivions liiBt sich ganz allgemein auf Grund der Vor- 
stellungen uber das Krystallwachstum erkliiren u. steht damit in guter Ubereinstimmung 
m it der experimentell gefundenen zweigliedrigen Exponentialfunktion fiir die zeitliche 
Besehreibung dieser Anlagerungsyorgange. Die besehriebenen Erseheinungen stehen 
nieht in Widerspruch zu den Befunden, daB bei Fallungsrkk. oft auch fremde, nicht 
mischkrystallbildende Ionen in den Nd. aufgenommen, bei der Umkrystallisation aber 
wieder ausgestoBen werden. (Z. physik. Chem. Abt. A. 164. 327—42. 1933. Budapest, 
Radiolog. Inst. d. Univ.) T r o m e l .

Ludwig Imre, Orenzflachengleidujewichle und innere Oleichgewichte in heterogenen 
Systemem. I. Ober die 'Auslausch- und Aufladungsrorgange an heteropolaren Krystall- 
fliichen. (Vgl. vorst. Ref.) Die Adsorptionswarme von P b" an Bleisulfat u. Bleijodid 
wurdo durch Beobachtungen uber die Temperaturabhangigkeit der Adsorption ge- 
mossen. Die Resultate lassen sich durch Betrachtungen tiber die Austauscliyorgiinge 
an der Phasengrenze solcher Systeme dahin yerallgemeinern, daB die Adsorptionswarme 
der Ionen eines heteropolaren Salzes an der Oberflache des betreffenden Salzes gleich 
ist dem n-ten Bruchteil der negativen Losungswarme (pro Grammol. Salz), wobei n die 
Zahl der Ionen im Salz bedeutet. Diese Deutung der Adsorptionswarme reicht auch 
aus, um die Konstanten der Adsorptionsisothermen in einfachen Systemen zu be- 
rechnen bei Adsorption groBerer Ionenmengen, die zur Aufladung der Oberflache fuhrt. 
Die fiir das Sj'8tem AgJ-Ag" bzw. A gJ-J ' durchgefuhrte Rechnung steht in guter tlber- 
einstimmung mit der Erfahrung. In  den hier behandelten speziellen Systemen kann 
die Einlagerung der Adsorptiyions in die tieferen Schichten des adsorbierenden Salzes 
durch dieselbe Wiirmemenge gekennzeichnet werden wie die Anlagerungen an der 
Oberflache. (Z. physik. Chem. Abt. A. 164. 343—63. 1933. Budapest, Radiolog. Inst. 
d. Univ.) T r o h e l .

Ludwig Imre, Oberfldchengleichgewichłe und innere Olekligewichte in heterogenen 
Systemen. II. Beitrage zur Theorie der fraklionierten Krystallisalion. (I. ygl. yorst. 
Ref.) Die MitreiCung eines in kleinen Mengen yorliegenden Ions m it gróBeren Mengen 
eines heteropolaren Salzes wird fiir den Fali untersucht, daB das łon Mischkrj-stall 
mit dem Salz bildet u. die Entstehung des Mischkrystalls verhaltnismaBig schnell er- 
folgt. Mit Hilfe der Adsorbierbarkeiten der Komponenten wird eine zahlenmaBige 
Darst. der fraktionierton Krystallisation yersucht. Die Adsorbierbarkeiten konnen 
durch die Adsorptionswiirmen nahezu yollsttindig charakterisiert werden, weil in Misch- 
krystallsystemen die Adsorptionsvolumina niiherungsweise gleich sind. Die her- 
geleiteten Verteilungsfaktoren wurden bei den Systemen BaS04"-R a" in guter, bei 
B aSO /'-Pb" in gróBenordnungsmiiBiger t)bereinstimmung gefunden. Die Berechnung 
der Adsorptionswiirmen fur alle Komponenten des Mischkrystalls ist noch nicht moglieh. 
Sind die Gitter der sich misehenden Salze sehr ahnlich, so laBt sich die Anlagerung 
der einzelnen Komponento auch an den Mischkrystall durch dieselbe Energiemengo 
kennzcichnen wie bei dom reinen Gitter der betreffenden Komponento. Es ist also nur 
die Kenntnis der Losungswarmen notig. Eine derartige Rechnung bei den Systemen 
Bariumnitrat-ThB(Blei)nitrat stimmt mit den direkten Krystallisationsyerss. gut iiber- 
ein. (Z. physik. Chem. Abt. A. 164. 364—76. 1933. Budapest, Radiol. Inst. d. 
Uniy.) T r o m e l .

I. Obinata und Gr. Wassermann, JRóntgenographische ZJntersuchung der Lóslich- 
keil voii Aluminium in Kupfer. Es wurde rontgenograph. die Loslichkeitsgrenze von Al 
in Cu bestimmt. Die von STOCKDALE (J. Inst. Metals 28 [1922], 273) angegebene 
Loslichkeitsgrenze wurde im wesentlichen bestatigt. Unterhalb 650° konnte keine 
Anderung der Loslichkeit in Ablmngigkeit von der Temp. festgestellt werden. Bei 
den untersuohten Al-Cu-Mischkrystallen konnte keine Abhangigkeit der Gitterkonstanten 
von der KorngroBe oder dem Entstehungszustand der Krystalle gefunden werden. 
(Naturwiss. 21- 382—85. 26/5. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Metall- 
forsch.) Sk a l ik s .

A. Ferrari und C. Colla, Uber die Bedeutung der Krystallform bei der Bildung 
fester Losungen. IX . 'Thermuche Analyse der icasserfreien Systeme CoCU-SnCU und. 
FeCU-SnCU. (VIII. ygl. C. 1931 .1. 3432.) CoCl, u. FeCl, besitzen rhomboedr. Krystall- 
struktur vom MgCL-Typ (C. 1927. II. 2646) wahrend SnCU rhomb. krystallisiert.
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Dio danach bestehendo Erwartung, daB dio Systeme CoCl2-SnCl2 u. FeCl2-SnCl2 keine 
Misohbarkeit aufweisen, wird dureh dio therm. Analyse bestatigt. Es Jiegen Eutektika 
vor, dereń Temp. nahezu m it dem F. des SnCl2 iibereinstimmfc. Vff. ziihlen einige 
Falle ahnlicher Art auf u. diskutieren die Frage, ob hierbei sowio in solcken Fallen, 
wo das Eutektikum nake bei 100% der tiefer schm. Komponente, jedoch etwas tiefer 
ais dereń F . liegt, dicser F. u. das Eutektikum bzw. die sieli ausseheidenden Phasen 
zusaminenfallen. Dieso Frage wird fur das von FERRARI u. I n g a n n i  (C. 1931 . I. 
2716) untersuchte System CoCl2-ZnCl2 von B a s s e t t  u . B e d w e l l  (C. 1931 . II. 3192) 
verneint, von den meisten Autoren jedoch im allgemeinen bejaht. In  den hier unter- 
suehten Systemen werden auf Grund mathemat. Kurvenkonstruktionen Eutektika 
bei ca. 240° m it den Zuss. 4°/0 CoCl2 +  % %  SnCl2 bzw. 2%  FeCl2 +  98% SnCl2 an-
genommen. (Atti R. Accad. na/,. Lincei, Rond. [6] 17. 312—17. 19/2. 1933. Mailand,
Univ., Inst. f. allg. u. physikal. Chemie.) R . K . M u l l e r .

William T. Reburn und William N. Shoarer, Oleichgewicht in tem&ten Fliissig- 
keitssyntemen. Vff. bcrichten iiber die Gleichgewichtskurven von ternaron Systemen, 
die aus W., einer polaron organ. FI. u. einem Halogenwasserstoff besteken. Es werden 
folgendo Systome bei 25° z. T. auch bei 40 u. 55° untersucht: W., Isoamylalkohol u. 
HC1, HBr oder H J ; W., Isobutylalkohol u. HC1, HBr oder H J ; W., Butylalkohol u. 
HC1; W., Cyclohexan u. HC1. Dio Yerss. zeigen, daB die gegenseitige Loslichkeit von 
W. u. der betreffenden polaren FI. dureh Zugabe von Halogenwasserstoffen yergroBert 
wird. Die Loslichkeit des W. in polaren organ. Fil. stcigt mit wachsendem Halogen- 
wasserstoffgeh. raseher an ais die Loslichkeit der polaren FI. in W. Die dio Misohbarkeit 
erhohende Wrkg. der Halogenwasserstoffe stcigt von HC1 zu H J  an. Dio Vcrss. werden 
kurz im Sinne der HARKIN-KlNGschen Anschauungen (C. 1919 . III . 691) iiber dio 
Miselibarkeit in Abhiingigkcit von den Kohasionskraften in den einzelnen Fliissigkeits- 
komponenten besprochen. ( J .  Amer. chem. Soc. 55. 1774—79. Mai 1933. Oregon, 
Eugone, Chem. Lab., Univ.) JUZA.

Z. Karaoglanov und B. Sagortschev, Ober den Mechanismus von Fdllungs-
vorgiingeii. X II. Vorgange, bei icelchen sich Cadmiumsalze beteiligen. (XI. vgl. 
C. 19 3 3 . I. 3271.) Dio Ergebnisso der vorliegenden Arbeit bestatigen, daB beim Fallen 
von gcwisson Cd-Salzen giinstige Bedingungen fur den Ablauf von sek. Vorgilngen vor- 
handen sind. Beim Fallen von CdBr„ oder CdCL m it Na^S ontstehen sek. Fallungs- 
prodd. aus CdS u. CdX2 der wahrscheinlichon Żus. CdS CdX2. Diese Yerbb. sind 
unbestiindig, u. es stellt sich zwischen dem Nd. u. dom sich in Lsg. befindlichon CdX2 
ein Gleichgewicht ein, dessen Zustand von der CdX2-Konz., nicht aber wosentlich 
davon abhangt, ob die Fallung in Ggw. von CH3COOH, HBr oder HC1 ausgofiihrt 
wird u. ob sich CdBr2 oder CdCl2 an dem Fallungsvorgang beteiligt. Der Fiillungs- 
vorgang zwischcn CdŚOt - u. Na2S-Lsgg. ist ebenfalls von sek. Prodd. begleitet, dereń 
Menge aber gering ist. Der Vorgang boim Fallen von CdX2 m it K tC03 untorscheidet 
sich wesentlich von domjenigen, welcher beim Fallen von CdS04 m it K 2C03 stattfindet. 
Im letzteren Falle ist die Menge des sok. Prod. viel gróBer u. kann dureh die Annahmo 
der Bldg. yon komplexen Cd-Sulfatkationen erkliirt werden. Dio Fallung von CdBr2 
CdCl2 oder CdS04 mit Na,fi„0.x verliluft glatt ohne dio Bldg. von sok. Prodd. Der 
Fallungsvorgang ist somit nicht nur yon der Natur des Cd-Salzes, sondern auch von 
der Natur des Fallungsmittels bzw. des Nd. abhangig, wobei dio sok. Fallungsprodd. 
um so schwerer 1. sind, je schwerer 1. die entsprechendcn Hauptfallungsprodd. sind, 
u. sich ais selbstandige Phasen in dem Nd. befindon. (Z. anorg. allg. Chem. 2 11 . 227 
bis 232. April 1933. Sofia [Bulgarien], Univ.) K l e v e r .

J. Horace Fauli jr. und George Shannon Forbes, Oleichgemichte, Komplex- 
ionen und eleklrometrische Titratimen. I. Jod und Brom in Chloneanserstoffsdure. Vgl. 
F o r b e s  u. F u o s s ,  C. 1927 . I. 2050 fiu1 die Ausfiihrung der Unterss. Der Typ der zu 
messenden Elemente ist: —HgHg2Cl21HC14-n. ||HC1— 4-n.Br2 oder J 2 | P t l r + .  Vff. be- 
riicksiehtigen die Komploxbldg. der Halogene u. ihrer Ionen u. die fniher yernachlassigte 
Oxydation der Cl-Ionen. Es wird eine Apparatur besehrieben, die samtliche Fehler- 
(juellen, wie Luftzutritt u. Substanzverlust, vermeidet. Es wird das molaro Potential 
yon Cl2 in HC1 bestimmt. Es werden die zwischen Jod u. Chlorionen auftretenden 
Gleichgcwiehte formuliert u. daraus K r — [J ']2[C12] /[ J 2] [Cl']2 berechnct. Auf hoho 
Verdiinnungen extrapoliert, ist K r in 4-n. HC1 =  1,67-10"27, in 6-n. HC1 =  1,05-10~27. 
Es werden femer abgewogene Jodidmengen zu den Jodlsgg. gegeben u. das Potential 
nach jedem Zusatz gemessen, daraus der gesamte Chlorgeh. berechnet. Bei den Lsgg. 
yon Br2 in HC1 u. J 2 in HBr wird bessere Ubereinstimmung gefunden. Die Verb.

22"
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JC1'C12 kann nicht stabil sein. Die elektrometr. Titration yon Jod mit Chlor wird in
4-n. u. 6-n. HC1 durchgefiihrt. Dabei werden 1 . zu den Jodlsgg. (J 3 <  0,1) duroli Elektro-
lyse des HC1 kleine Mengen von Chlor zugesetzt, 2. bei einer gleichen Jodlsg. abgewogene 
Mengen K J, u. nach jedem Zusatz wird das Potentiał gemessen. Die Werte A E /A  [Cl] u. 
A E /A  [KJ] B in d  graph. aufgetragen. Dio Messungen sind auf 0,02% genau. Die Emp- 
findlichkeit der Methode ist um so groBer, je spitzer der Winkel, in dem sieli die beiden 
K urren sehneiden. Die fiir Br2 in HC1 erhaltene Potentialkurye stimmt m it der be- 
reehneten iiberein, wenn dabei die Bk. zwischen Br2- u. Cl-Ionen, die Bldg. yon BrCl u. 
dio Ggw. der yersehiedenen Komplexionen beriicksichtigt wird. Elektrometr. 
Titrationen von Br2 m it Cl2 zeigen groCe Abweiehungen von der Theorie u. sind prakt. 
wertlos, besondors in Ggw. von Jodmonochlorid. (J. Amer. ehem. Soc. 55. 1809—20. 
Mai 1933. Cambridge, Massachusetts, Chem. Lab. of Harvard Univ.) G a e d e .

George Shannon Forbes und J . Horace Fauli jr., Gleichgeuńchte, komplexe 
lonen und dektromelrische Titrationen. II. Jod, Brom und Bromwasserstoffsdure. Jod- 
tribromid. Vff. untersuchen nach der in der yorst. Arbeit besproohenen Methode dio 
Gleichgewichte u. elektrometr. Titrationen von J 2 u. Br2 in HBr unter Berueksichtigung 
der IComplexbldgg. u. yergleichen m it den mathemat. errechneten Werten. Das molare 
Potentiał von Br2 in 0,974-n., 4,13-n. u. 4,72-n. HBr wird bestimmt u. entspreeliend im 
Mittel 1,054 75, 0,9020 u. 0,8706 V gefunden. Fiir K r =  [Br2] [J- ]2/ ^ ]  [Br- ]2 wird
5-10-17 in 0,97-n. HBr u. 8-10~18 in 4,7-n. HBr angegeben. Ebenso wird die Disso-
ziationskonstanto von Jodmonobromid in Bromwasserstoffsaure bestimmt zu 2-10-8 
in 0,97-n. u. 3 -10-8 in 4,7-n. HBr. Die Ergcbnisse der elektrometr. Titrationen stimmen 
auf 0,01%. Es wird die Existenz von Jodtribromid wahrscheinlich gemacht. (J . Amer. 
chem. Soc. 55. 1820—30. Mai 1933. Cambridge, Massachusetts, Chem. Lab. of Harvard 
Univ.) G a e d e .

P . Locuty und P . Laffitte, Ober das System Ammonsulfat, Schwefelsaure, Wasser. 
Vff. untersuchen das System bei 30, 50 u. 70° u. bestimmen die Isothermen bei dieBen 
Tempp. Folgendo definaleSalze wurden gefunden: (NH,)2SO.j; (NH4)2S04, H 2SO.,=Sl_1; 
ferner 'S»_1 u. S4_r  (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 196. 1311—14. 1/5. 1933.) Gii.

Jaroslay Chloupek, Ober einen Fali der Bildung von Syngenit. In  Lsgg., die 
C a(J03)2 u. K 2S04 enthalten, wird ais feste Phase ein u. Mk. monokliner, seidiger, 
gipsahnlicher Nd. erhalten, der sich — besonders durch Unters. des W.-Geh. — ais 
Syngenit identifizieren laBt. Fur dessen Entstehung wird die Gleichung:

C a(J03)2-C H20  +  2 K„S04 =  C aS0,-K 2S 04-H20  +  2 K J 0 3 +  aq. 
angenommen. Die Grenzen der Iv2SO,-Konz., innerhalb dereń die Syngenitausseheidung 
erfolgen kann, werden nach Daten von v a n ’t  H o ff  fiir 25, 50 u. 80° berechnet. (Chem. 
Listy V6du Prumysl 27. 197—99. 10/5. 1933.) R. K. M u l l e r .

Samuel J. Kiehl und Henry B. Hardt, Die Zersetzungsdrucke von Magnesium- 
ammoniumphosphathexahydrat und einiger verivandter Stoffe. VII. (VI. ygl. C. 1932. II. 
2931.) Vff. untersuchen die Dampfdrucke yon MgNH4P 0 4-6 H„0, MgHP04-7 H 20  
u. der Zers.-Prodd., die beim Erbitzen der Hydrate entstehen. Es handeit sich hierbei 
um uniyariante Systeme. Fiir die Dampfdruckmessungen nach der stat. Methode 
wird der etwas abgeanderte App. von KlK ilL, W a l l a c e , C. 1927. I. 1807, benutzt. 
Bei hóheren Tempp. wird wegen des hohen Dampfdrucks yon Hg WoODsclies Metali 
ais Manometersperrfl. yerwandt. Es wird die Darst. von MgNH4P 0 4 • 6 II,O aus 
N aH P04-12 H 20, Magnesiamischung u. KHS bei gewohnlicher Temp., von MgNH4P 0 4• 
H 20  aus denselben Substanzen bei 100°, yon MgHP04-7 H 20  aus MgS04-7 H ,0  u. 
Na2H P 04-12 H20  bei Zimmertemp. u. von MgHP04-3 H 20  durch Erwirmen des 
7. Hydrates in der Mutterlauge auf 35° angegeben. — System I :

MgNH4P 0 4 • 6 H20  MgNH4P 0 4-H20  +  6 H20  ,
bis etwa 60°. System I I :  MgNH4P 0 4-H20  ^  MgHP04-3 H 20  +  x H20  +  NH3, bis 
etwa 159° im geschlossenen GefaB u. in Ggw. von MgNH4P 0 4-7 H 20 . Die Rk. ist 
nur bis etwa 157° reyersibel. System III :

3 MgNH4P 0 4 • H20  ^ “ MgNH4P 0 4 -f- Mg2P20 7 'f - 2 NH3 H20  , 
die Bldg. von Mg2P ,0 7 beginnt bei etwa 200°. System IV :

‘ MgHPO„ • 7 1I20  MgHP04 - 3 HaO +  4 H ,0  ,
das 7-Hydrat geht bereits bei gewohnlicher Temp., besonders im Lieht, nach 1—2 Tagen 
in das 3-Hydrat iiber. System IV: MgHP04: 3 H ,0  ^  MgHP04 • H ,0  -f  2 H20  bis 
etwa 158°, bei bóherer Temp. entsteht irreyersibel Mg2P 20 ,. — Bei der IJberfuhrung 
von MgNHjPOj ■ 6 H20  in Mg2P20- fiir analyt. Zwecke im offenen GefaB geniigt eine
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Temp. von 250°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 605—18. Febr. 1933. New York City, Dep. 
of Chem., Columbia Univ.) L e y s e r .

J.-P. Mathieu, Die Losungen von Akalichromtartraten. Aus Unterss. des Zirkular- 
diehroismus yon Lsgg., die Cr(N03)3, Na-Tartrat u. NaOH onthalten, schlieBt Vf., 
daB in diesen Lsgg. Gleichgewichto yorliegen zwischen den bereits C. 1933. I. 918 
angenommenon Ioncn [TCr] (T =  Weinsaureradikal), Ionen der Zus. T3Cr, dereń 
Ladung nicht angegeben wird, u. evtl. noch anderen Ionen. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sei. 196. 1222—24. 24/4. 1933.) L. E n g e l .

Alan Newton Campbell und Edith M. Brown, Die Affinitałskonslanie von Anilin  
in  Aceton- Wassermischungen. (Vgl. PKING, C. 1924. II. 1776.) Gegen die bisherigen 
Werte der Affinitatskonstanten K h von organ. Basen wird eingewandt, daB sie indirekt 
aus der Hydrolyse der Sake der Basen in einem UbcrgchuB von froier Base abgeleitct 
siad u. daB dabei die stillschweigonde Annahme gemacht ist, daB die Base in der Lsg. 
yollstandig hydratisiert ist. Die Gleiohgowichtseinstellung ist nicht berucksichtigt. 
Vff. bestimmen das vollstandige Zustandsdiagramm Anilin-Aeeton-W. bei 30°. Sie 
messen die Ionisation des Anilins nach der Indicatormethode u. finden fiir die wahre 
Affinitatskonstante den Wert K b =  2-10-10. (Trans, electroehem. Soc. 63. 6 Seiton. 
Mai 1933. Univ. of Manitoba, Dep. of Chem. Sep.) Ga e d e .

Kurt Pischbeck, tfber das Rcaktionsvermogen der feslen Stoffe. Dio Unters. iiber 
das Bk.-Vermógen fester Stoffe umfaBt nach Vf. die Umsetzungen fester Stoffe m it 
Gasen, Fil. u. festen Stoffen, soweit sio nur durch dio feste Krystallart bedingt sind. 
Dieses gewaltig groBe Rk.-Gebiet unterteilt Vf. in Rkk. 1. Ordnung: 1 K rystallart 
reagiert u. ergibt: 1 Gas — Sublimation; FI. — Schmelzen; 1 K rystallart — poly- 
morphe Umwandlung; 1 Krystallart u. 1 Gas — Carbonatdissoziation; 1 K rystallart u.
1 FI. — Zers. yon CaC03-6 H 20 ;  1 Gas u. 1 FI. — Tripelpunkt u. in Rkk. 2. Ordnung:
1 K rystallart u. 1 Gas reagieren u. ergeben: 1 Gas — Verbrennungen; 1 FI. — Bldg. 
von Schwermetallhalogcniden bei erhohter Temp.; 1 K rystallart — Oxydation von 
Metallen, Anlauf, Zemontation; 1 Krystallart u. 1 Gas — Rod. von Oxydcn, Rost- 
vorgang; 1 Gas u. 1 FI. — geschm. Metalle aus Oxyden durch Red. bei erhohter Temp. 
Es reagieren 1 K rystallart u. 1 FI. Es entsteht: 1 FI. — einfaches Auflósen von Salzen;
1 Krystallart — „inkongruentes Erstarren“ in binaren Systemen; 1 K rystallart u.
1 Gas — Einw. von fl. S auf manche Metalloxyde; 1 K rystallart u. 1 FI. — „inkongruentes 
Schmelzen“ in binaren Systemen; 1 Gas u. 1 Fl. — Auflósen unter Gascntw. Wcnn
2 Krystallarten reagieren, ergeben sich: 1 Fl. — Schmelzen eines Eutektikums; 1 odor
2 Krystallarten — ,,Krystallpulverrkk.“ ; 1 K rystallart u. 1 Gas — CaC03 +  S i02 — y  
CaSi03 +  C02. Fiir die Rkk., bei denen feste Stoffe mitwirken, gilt ais Grundgleichung 
fiir die Rk.-Geschwindigkeit:

d x    k ■ (a—c)

dl  w/F +  ± - f d l / q
Voraussetzung ist, daB die Rk. nicht autokatalyt. beeinfluBt wird. Dabei stellt w/F den 
chem. Widerstand, der Faktor \ jD f  d l/q den Diffusionswiderstand dar. Bei Festsetzung 
bestimmter realisierbarer Vers.-Bedingungen lassen sich aus dieser Grundgleichung 
Gleichungen von prakt. Anwendbarkoit gewinnen. Von den 3 Arten der Katalyse: 
Keimbildungs-, Keimwirkungskatalyse u. Katalyse durch Ausbldg. von Lokalelementen 
kommt hier nur die 2. in Frage. Die beiden anderen sind bedingt durch wahrend der 
Rk. entstehende Stoffe, nicht durch die Ausgangskomponenten. Die Keimwirkungs
katalyse laBt sich durch Formeln schwer erfassen, weil die Entw. der katalyt. Wirksam- 
keit nicht unmittelbar yom Umsatzgrad abhangt. — Im speziellen Teil berichtet Vf. 
iiber das Anlaufen. Es werden die Anlaufyorgange, die Struktur der Anlaufschichten 
u. der EinfluB der Vers.-Bedingungen auf ihre Entstehung untersucht. (Z. Elektrochem. 
angew. physik. Chem. 39. 316—30. Mai 1933.) E. H o f f m a n n .

Charles Edwin Teeter jr., Die Dussoziatiimsgeschwindigkeit ton Sticteloffletrozyd. 
Ausfiihrliche Darst. der C. 1933. I. 176 ref. Arbeit. Vf. diskutiert die ElNSTEINsche 
Gleichung der Schalldispersion fiir ein dissoziierendes Gas, die seinen Messungen 
u. denen von R ic h a r d s  u. R e  id  (C. 1933. I. 2657) zugrunde gelegt wird. Es 
wird gezeigt, daB die dort gemachten Vereinfachungen nicht zulassig sind, daB 
aber die Dispersionsgleichung yon D. G. C. L uck  (C. 1932. II. 1897), in der die Realitiit 
der Gase beriicksichtigt wird, wegen mangelnder experimenteller Daten nicht angewendet 
werden kann, daB femer dio theoret. u. experimentellen Unterss. yon KNESER iiber
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SchaUdispersion in C02 (C. 19 3 2 . I. 504) eine neuo Unsicherheit in dic Auswertung 
der Rcsultate fiir das Ń„0., bringcn, da die Einstellung der Schwingungsfrciheitsgrado 
cinen Dispersionseffekt im selben Gebiet bcwirken konnen. Es folgt oino ausfuhrliehe 
Schilderung der Expeiimente des Vf. iibcr SchaUdispersion im N 20 4 bei Drucken 
von 150 bis 760 mm u. Freąuonzen von 53000 bis 860000 Hertz, welche denen von 
RlCHARDS u . R e i d  iihnlich sind. Vf. folgert aber aus den Resultaten, da fi es niclit 
moglich ist, die drei storenden Faktoron — Absorption, Abweichung vom idealen 
Gasgesetz u. Einstellungszeit der Schwingungsfreiheitsgrade — zu eliminieren. Im 
Gegensatz zu R i c h a r d s  u . R e id  nimmt Vf. an, daB die bisberigen Ergebnisse keinen 
SchluB auf die Dissoziationsgeschwindigkeit des N 20.j zulassen. (J. chem. Physics 1. 
251—65. April 1933. Cambridge, Massachusetts Insf. of Techn., Res. Lab. of Inorganic 
Chemistry.) B r a u e r .

W. M. Malisoff und E. M. Marks, jDie thcrmische Zersetzung ton Athyhmrcdjpfan 
und Athylsulfid. Erwiderung auf die von T r e n n e r  u . T a y l o r  yorgebraclito Kritik 
(C. 1933- I. 2641) an der Arbeit der Vff. iibcr das therm. Verh. von in KW-stoffen 
gel. Schwefelverbb. (C. 19 3 2 . I. 211). Vff. betonen, daB ihre Verss. in Losungsmm. 
mit Partialdrucken von 10 mm bei etwa 400° u. wenigen Sekunden Kontaktzeit aus- 
gefiihrt wurden, wahrend T r e n n e r  u . T a y l o r  mit hoheren Drucken u. in einom 
weiteren Temp.-Bereich arbeiteten, so daB die Resultate nicht rergleichbar sind. 
(Vgl. folg. Ref.) (J. chem. Physics 1. 284—85. April 1933. Philadelphia, Pennsylv., 
Atlantic Refining Co.) B r a u ę r .

Nelson R. Trenner nnd H. Austin Taylor, Die thermiscJie Zersetzung von Athyl- 
mercaplan und Athylsulfid. Erwiderung. (Vgl. vorst. Ref. u. C. 1933 . I. 2641.) Vff. 
fiihrcn an, daB nach ihren Verss. das Charakteristikum der Mercaptanzers. im Vor- 
handensein einer Induktionsperiode liegt, welche durch Wand u. Fremdgas beeinfluBt 
wird u. welche gerade bei den niedrigen Drucken vou Ma l is o f f  u . Ma r k s  hfitto 
bcmerkbar sein mussen. (J. chem. Physics 1. 286. April 1933. New York, Univ., 
Dep. of Chem.) ' B r a u e r .

Sinnosuke Matuura, Die Geschwiiuligkeit der Verscifung den Chlors in Monochlor- 
acetalen. Vf. untersucht die Verseifung von 1. CH.C1COOK durch H ,0 , 2. CH2C1C00K 
durch KOH u. 3. CH2ClCOONa durch NaOH bei Tempp. zwischen 20 u. 30°. Die 
1. Rk. kann ais monomolckulare Rk. angesehen werden, dic beiden anderen ais bi- 
molekulare Rkk. Die Gcschwindigkeitskonstante der 2. Rk. ist groBer ais die der 3. 
Die Geschwindigkeit der 2. Rk. wird durch Zusatz von K N 03 yermindert. (Buli. chem. 
Soc. Japan 8 . 113—20. April 1933. Hirosima, T. H., Dcpt. of Applied Chem. [Orig.: 
Engl.].) . L o r e n z .

’ Arthur Henry Hughes und Erie Keightley Rideal, U ber die Geschu-indigkeit 
der Oxydation monomolekularer Schichlen ungesdttigter Fettsduren. Rkk. in mono- 
molekularen Schichten bieten einige eigenartige Aspekte. Betrachtct wird ein mono- 
molekularer Olsaurefilm auf einer verd. sauren KMn04-Lsg. Im Zustand des hoch- 
expandierten Films ist die Doppelbindung der Olsaure fiir das Oxydationsmittel lcicht 
zuganglich; bei Kompression des Filmes wachst die Zahl der Olsaurcmoll./Flachen- 
einheit; es ware also eine YergroBerung der Rk.-Geschwindigkeit zu erwarten, wonn 
die akt. M. des Mn04-Ions konstant bleibt. Wiihrend der Kompression des Films wird 
aber dic Doppelbindung von der W.-Obcrflache cntfemt. Wenn die ólsauremoll. nicht 
therm. Bewegung zeigten, mufiten an einem krit. Punkt alle Doppelbindungen fiir 
das Oxydationsmittel unerreichbar werden, die Rk. muflte aufhoren. Infolge der 
therm. Bewegung kann die Doppelbindung die KW-stoffbarriere, die zwischen ihr 
u. der Oberflache wahrend der Kompression errichtet wird, durchdringen u. das Oxy- 
dationsmittel erreichen. Die Leichtigkeit dieses Durchdringens wird abhangcn yon 
der Dieke der Barriere u. der Beweglichkeit des Mol. Die Rk. ist also nicht nur durch 
dic iiblichen Faktoren, wie StoBzahl, Wahrscheinliclikeit u. Gróflc der Energieuber- 
tragung bestimmt, sondern zusatzlich noch durch einen Zuganglichkeitsfaktor, der in 
cxpandierten Filmcn 1, aber in hochkomprimierten starren Filmen 0 ist.

Vff. untersuchen die Oxydation von: Olsaure, cis-Petroselinsaure, zl2-Isoólsaure u. 
Chaulmoograsaure (Doppelbindungen 7, 4, 1 bzw. 13 C-Atome von der COOH-Gruppe 
entfernt). Dic Anderungen der Luft-Fl.-Potentialdifferenz (A v) wahrend der Aus- 
bildung des Filmes u. wahrend der R k. wird nach der Methode yon S c h u lm a N  u. 
R i d e a l  (C. 19 3 0 . II. 1050. 1931 . I. 1583) gemessen. Die A t)/?i-Kurve (u — Zahl der 
Moll./qcm) von Olsaure auf Vioo‘n- H 2S04 ahnelt im allgemeinen Yerh. der von Myristin- 
saure. Zugabe yon 1% KMn04 zu der Vioo'n- H 2S04 andert den Myristinsaurefilm nicht.
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Bei Olsaure liegfc A v nach Zugabo von 1%  KMnO., bcdeutend hćiher ( u mVbl 
A v fallt dann i’asch um ctwa 100 mV in 10 Minuten, nach 90 Minuten ijft rler Iftfm' /ri 
verschwunden. Es crfolgt also rasche Oxydation der Olsaure, die E ndpro(la^er/G ^& « 'y i ' 
dation lósen sich in W. Durch Hcrabsetzung der KMn04-Konz. kann cjepAufjiłijfs- 
prozeB messend verfolgt werden. Bei 0,0016—0,0030% KMnO, steigt IP j; 'a n - ,v ^  
fanglich das gleiche wie bei Abwescnheit von KMnO,, — zuerst rasch, danA ^igsanler ' 
an. Das Maximum von A v iindort sich m it dem Anfangswert von n. Nach ^rf&ęliurig ' 
des Maximalwertes nimmt A v langsam ab, bis sich der Film gol. hat. Petroshtów^usfi.
ahnelt der Olsaure. Die Rk. crfolgt wohl in zwei Stufen: zunaehst Oxvdation iftw l e r _
Doppclbindung unter Bldg. einer Dioxyverb., dann Offnung der KW-stoffkette an 
der Stello der urspriingliehen Doppelbindung unter Lsg. der Rk.-Prodd. Die Rkk. 
erweisen sieli ais monomolekular, wenigstens im Anfangsstadium. Es zeigt sich, daB 
bei Kompression des Olsaurcfilms eine Abnahmo der Rk.-Geschwindigkeit bemerkbar 
trirdj wenn die fiir ein Mol. zur Verfiigung stohendc Flacho 55 A2 betragt, boim Petro- 
selinsiiurefilm erst, wenn die Flacho 40 A2 betragt. Eine vollstandige Unterdriickung 
dor Rk. durch Kompression ist nicht mógł ich; immerhin ist bei den hochsten Kom- 
pressionon die Goschwindigkeitskonstanto auf den 10. Teil vermindert. Der Untcr- 
schied in den Flachen/Mol., bei dom fiir Olsaure u. fiir Petroselinsaure eine Verringerung 
der Rk.-Geschwindigkeit bemerkbar wird, ist otwa gleich der Flachę von 3 CHj-Gruppen, 
die flach in dor Oberflache liegen. Da bei der Petroselinsaure die Doppelbindung
3 C-Atome nilhor an der COOH-Gruppo liegt ais die Doppelbindung der Olsaure, beruht 
wohl der Unterschied bei diesen beiden Sauren darauf, daB bei der Olsaure dio 
Entfernung der Doppelbindung aus der Nachbarschaft des Oxydationsmittels in einem 
friiheren Stadium dor Kompression erfolgt ais bei der Petroselinsaure. Bei der Olsaure 
bewirkt eine Vermehrung des zweidimensionalen Oberfliichendruckes um 1 Dyn/cm 
bereits eine Herabsetzung der Rk.-Geschwindigkeit auf dio Hiilfte, wahrend der gleiche 
]5ffekt bei Petroselinsaure erst bei einer Anderung um 9 Dyn/cm erreicht wird. — 
zl2-0lsauro unterschoidet sich von den beiden erstgenannten Sauren. Dio Vortikal 
komponente des elektr. Moments/Mol. /< (bereehnet aus A v — 4 ^  n /i) ist 4,2-10~1B, 
also doppelt so groB wie bei Ol- u. Petroselinsaure (2,1-10~19). Bei der Oxydation des 
Filmes von zl2-Isoolsauro mit 0,003%ig- KMn04-Lsg. fallt A v auf einen konstanten 
W ert rasch ab. Dor resultierendo Film ist nach dem Oberflachcnpotential u. der Ober- 
flachendruckkurve ein Palmitinsaurefilm (bei langsamer Oxydation geht etwas Dioxy- 
stearinsaure in Lsg.; bei rasoher Oxydation besteht vollkommene 'Obcroinstimmung).
Der o rato Sehritt der Oxydation ftthrt zur Dioxystearinsaure, dereń A v etwa gleich 
dem der Isoólsiiure ist; die Offnung der urspriingliehen Doppelbindung unter Bldg. 
von Palmitinsaure crfolgt dann sehr raseh. — Der Chaulmoograsaurofilm ist bei Kom
pression sehr unstabil u. bricht bei 33 A-/Mol. bei nur 7 Dyn/cm zusammen. Dio 
Vertikalkomponente des elektr. Moments/Mol. ist 2,5-10-19, groBer ais bei Olsaure u. 
Petroselinsaure; anscheincnd ist die Doppelbindung im Fimferring polarcr ais in der 
Kottc. Boi der Oxydation mit 0,0003°/oig. KMii0.r Lsg. steigt A v langsam an u. fallt 
dann ab; nach 3 Stdu. ist der Film vollkommen verschwunden. Die Rk. ist monomole
kular. Dio Geschwindigkeitskonstante bleibt iiber das ganzo Kompressionsbereieh 
konstant. Die Doppelbindung im Chaulmoograsauremol. muB also, obwohl sic 
13 C-Atome von der COOH-Gruppo entfernt ist, meist in der Oberflaclic Uegen.

Die Rk.-Geschwindigkeit der 4 Sauren ist um so groBer, je hóher die Vertikal- 
komponente des elektr. Mol. ist; ein genauer Zusammenhang kann nicht angegeben 
werden, da dio Rk.-Geschwindigkeit nicht allein vom Dipolmoment, sondern walir- 
scheinhch aucli von der Deformierbarkeit der Doppelbindung abhangt. — Untersucht 
wird noch dio Autoxydation dor monomolekularon Filme von a- u. /J-Eluostcarinsaurc.
Die Oxydation ist in 15 Minuten beendet. Der Flachcnbedarf der Oxydationsprodd. 
ist bei der a-Saure der gleiche wie bei der /3-Saure. Das elektr. Moment des oxydierten 
Mol. orgibt sich zu 8- 10“ 10 im hochoxpandierten Zustand, also wenn die Moll. flach 
in der Oberflache liegen. Wenn fiir die COOH-Gruppo ein W ert von 2,0-10_1° u. fiir 
zwei benachbartc OH-Gruppen ein Wert von 3,0-10_I° angenommen wird, dann laBt 
sich schlieBen, daB bei der Autoxydation 2 der 3 Doppelbindungen des Elaostearin- 
sauremol. angegriffen werden. Bei der Kompression des oxydierten Films crfolgt 
plotzlich eine Abnahme der Vertikalkomponente des elektr. Moments; bei diesem Punkt 
liegen noch 14 C-Atome flach in der Oberflache. Die Oxydation muB also die der COOH 
Gruppe fernste Doppelbindung angegriffen liaben. Die Autoxydation wird durch
0,12°/o Hydrochinon yollkommen yerhindert. Der Film verha.lt sich dann ahnlich wio
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dio der ungesatt. Fettsiiuren; dio a-Saure zeigt ein grofieres Oberflachenpotential ais 
die /J-Sauro. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 140 . 253—69. 3/5. 1933.) L o r e n z .

W. Manchot und w . Pflaum, Ober den Meclmnismus der Oxydationsvorgangc und 
die, Oxydaiion zon Eisen(II)-Salzen durch Wasserstoffswperozyd. E s wird die Rk. yon 
Fe(II)-Salz u. H s0 2 in neutraler Lsg. bei Ggw. von K J  ais Acceptor in den verschie- 
dcnstón Konzz. untersucht. Im  Gegensatz zu der W i e l  ANDschen Auffassung finden 
Vff. einen ganz stochiometr. 0-Verbrauch, fiir jedes F e(ll) 3 Aqu. O (vgl. H a l e ,  C .1930 . 
I. 2998). Das Verschwinden des Fe(II) wird m it Dipyridyl verfolgt. Die Versuchs- 
orgebnisse wurden durch Best. des freiwerdenden J  u. des unverbrauchten H 20 2 sicher- 
gestellt. — In  dem System Fe(0H)2, H 20 2 wird kein J  freigemacht, nur 1/2 H20 2 zur 
Bldg. von Fe(OH)3 verbraucht, d. h. F e(0H )2 fungiert ais sehr akt. Selbstaccoptor 
u. kann nicht ais Zwiselienprod. bei der Oxydation des K J  angesehen wrorden. Viel- 
mehr konnte in oiner intermediaren Verb., FeSO.j-H20 2, der O aktiviert sein u. 
unter Riickbldg. von FeSO.j den Acceptor oxydieren. I n  dem System Fe(II)-Salz, 
H 20 2, K J  in neutraler Lsg. wird durch das freiwerdende Alkali Fe(II)-Ion in das un- 
wirksamo Fe(OH)2 iibergefiihrt, wodurch die Vorgange nach einnialigem Ablauf zum 
Stillstand kommen. Diese Selbststeuerung des Systems fehlt bei der Rk. zwischen 
Fe(II) u. H 20 . allein u. m it K J  in saurer Lsg., wo durch Riickbldg. von Fe(II)- aus 
Fe(III)-Salz unter der reduzieronden Wrkg. des H  J  wesentlich rnehr O verbraucht wird, 
u. die Obersichtlichkeit des Systems auBerdem durch Nebenrkk. gestórt wird. E s 
gelingt Vff. unter Zugrundelegung des Verbrauchs von 3 0-Aqu. fiir jedes Fe(II) u. 
Beriicksichtigung allcr Nebenrkk. don 0-Verbrauch der Rk. in saurer Lsg. in an n ah ern d er 
tlbereinstimmung mit den Versuchsergebnissen zu bereohnon. (Z. anorg. allg. Chem. 
211 . 1—15. 18/3. 1933. Munchen, Techn. Hochseh.) D ris i ia U S .

Stefan Goldschmidt und Stefan Pauncz, Uber die peroxydalische und katalałische 
Wirkung ton Ferrosalzen. II. (I. vgl. C. 1928 . I. 1491.) Die peroxydat. Wrkg. des 
H 20 2 bei Ggw. von Fe(II)-Salzen wird durch die Annahme einer Kettenrk. zu erkliiron 
versucht, bei der eine reaktionsfahige, peroxydartige Zwischenverb. des Fe(II)-Salzes 
sich bildet, dio das Substrat oxydiert u. Fe(II)-Salz zuruckliefert. Mit dem tjbergang 
in Fe(III) reiBt dio Kette ab. Es wird dio Oxydation von A. untersucht, dessen Oxy- 
dationsprodd. — CH3CHO u. CH3COOH, die quantitativ bestimmt werden — gewiihr- 
leisten, daB das cinmal entstandene Fe(III) durch die Reaktionsprodd. nicht wieder 
in F e(Il) zuriickverwandelt werden kann, also die Rk. nach Ablauf des Stofies beendet 
ist. Das Maximum der Osydationsleistung fiir A. licgt bei pn =  0,7; es ist ferner ab- 
hangig von dem Anion des Fe-Salzes, am h5ehsten fiir Cl' (19 Aqu. H 20 2), flacher, aber 
broiter fiir S04". Komplexe Fe-Salze sind unwirksam (vgl. B au d isch , C. 1 9 2 6 . II. 
1297). Vff. glauben, daB dio Lage des Maximums bei pn =  0,7 dio Mógliclikeit einer 
komplexen Fe(II)-A.-Zwischenverb. (W ie la n d  u . F ra n k e , C. 1930 . I. 164; Simon, 
C. 1 9 3 1 . I. 2627) ausschlieBt. Eine komplexe Fo(II)-Substratverb. konnte auch durch 
Vergleich der Absorptionsspektren von Fe(II)-Salzen, [Fe(Cy)G]K,, m it den Mischungon 
von FoSO.,, Na-Glykolat u. Glykolsaure nicht nachgewiesen werden. — Neben dem 
perosydat. StoB geht stets ein an der O-Entw. gemessener katalat. StoB einhor, dessen 
Abhangigkcit vom ph u. vom Anion des Fe-Salzes ebenfalls untersucht wird, u. zwar 
nimmt dio katalat. Wrkg. nńt steigendem pu ab, sie ist am hochsten fiir Cl'. Der katalat. 
StoB erwies sich stark abhangig von den Versuchsbedingungen (M anchot, C. 1 9 2 8 .
I. 2041). Bei Zusatz von A. innerhalb bestimmter Konzz. steigt der katalat. Umsatz. 
(Liebigs Ann. Chem. 502 . 1—19. 21/4. 1933. Karlsruhe, Techn. Hochschule.) D rish .

Harry N. Huntzicker und Louis Kahlenberg, Die Beziehung von Wasserstoff zu 
Nickel mit besonderer Beriicksichtigung der katalytischen Wirkung des letzteren. Aus 
N iS04 enthaltenden Lsgg. elektrolyt. abgeschiedenes Ni liefert stets mit H 2 bei Rot- 
glut H 2S, der mit Pb-Papier nachgewiesen werden kann. Sehr reines Ni wird durch 
Elektrolyse von Ni-Acetatlsg. m it Pt-Anode u. Messingkathode erhalten; nach Ab- 
lósung noch anhaftendes Messing wird mit HNOa entfernt. Mit dem so hergestollten 
Ni wird keine Verdrangung von Cu u. Hg aus Lsgg. ihrer Salze beobachtet, sondern mir 
Red. ron  CuCl2 zu CuCl, von HgCl2 zu HgCl. Die von MoiSSAN zur Erklarung der 
Passiyit&t des Ni angenommene Bldg. eines Cu-Fikns auf dem Metali wird durch Yerss. 
widerlegt. Zur Darst. von CuCl u. HgCl eignet sich die Red. von CuCl2- u. HgCl2-Lsg. 
durch Elektrolyse mit Ni-Kathode nicht. — Vff. bestimmen die Kathodenpotentiale 
von Ni in Lsgg. verschiedener Cu-, Ag- u. Ni-Salze. Beim Stehenlassen in Cu-Salz- 
lsgg. nimmt Ni ohne siehtbare auBere Anderung allmahlich odleren Charakter an 
(Potentialanstieg von + 60  mV bis +270 mV in 20 Tagen), in Hg- u. Ag-Salzlsgg. ist
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dies nieht zu beobaeliten. — Vff. untcrsuchen die Aktiyierung von H 2 an Ni. In verd. 
H 3P 0 4 kathod. an Ni entwickeltcr H 2 zeigt sich auch noch nach yólliger Loslsg. vom 
Metali akt.: er fiihrt S, As, Sb, P u. N in die H-Verbb. uber u. fiillt Ni aus NiS04-Lsgg. 
Eine gleichwertige Aktiyierung ist dureh tJberleiten yon H 2 iiber erhitztcs Ni nieht 
zu erreichen. Es lafit sich zwar spektroskop, die Ggw. von aktiviertem H 2 nachweisen, 
die Mengen reichen aber nieht aus, um Redd. wie m it kathod. entwiekeltem H„ zu 
bewirken. Bei Rotglut m it I I2 behandeltes Ni (kathod. aus Ni-Acetatlsg. nieder- 
geschlagen) ist weich u. biegsam, nach 30 Min. kathod. II2-Entw. in H3P 0 4 wird eino 
so vorbehandelte Probe hart u. spróde, ahnlich wie Ta; im Gegensatz zu diesem nimmt 
es aber beim Erhitzen auf Rotglut in einer Gasflammo seine friihere Weichheit wieder 
an. Róntgenograpli. lafit sich keine Anderung der Struktur dureh H 2-Behandlung 
nachweisen. (Trans, electrochem. Soc. 63. 19 Śeiten. Mai 1933. Madison, Univ. of 
Wisconsin. Sep.) R. K. M u l l e r .

Rinnosuke Yoshimura. Untcrsuchungen uber die Katalysatoren fu r  die Darstellung 
ton Wasserstoff mit Hilfe der Wassergasreaktion. IX . Die Reduktion des Fe„Oa-Kataly- 
sators teahrend der Kaialyse. (VIII. vgl. C. 1933 . I. 3045.) Die chem. Analyse des 
Fe^Oj-Katalysators entspricht den Erwartungcn nach der Zus. der Gasphase u. der 
Rk.-Temp. Es zeigt sieh, dafl nach Zugabe yon CO Red. des Fe20 3 eintritt u. das 
so entstandene niedrigero Oxyd ais Katalysator wirkt. — X. Uber die Aktivitat des 
Fe3Ot -Katalysalors. Ein dureh Red. von i'c20 3 mit II2-Wasserdampfgemiseh bei 350° 
erhaltener Fe30 4-Katalysator zeigt dieselbe Anderung der Aktiyitat mit der Zeit wie 
ein Fe20 3-Katalysator. Die Aktiyitat nimmt zugleich m it dem Vol. des Katalysators 
bei einer Temp. zwischen 670 u. 700° ab, wie das friiher (C. 1932 . I. 3263) auch ani 
Fe20 3-Katalysator festgestellt wurdc. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36 . 48 B bis 
50 B. Febr. 1933. Port Arthur, Ryojun Coli.) R. K iM uL L E R .

Arthur W. Davidson und Harriet A. Geer, Lóslichkeit von Nitraten in wasser- 
freier Essigsaure. (Vgl. C. 1928 . II. 1058.) Es wird die Lóslichkeit von Ba(N03)2 bei 
30°, von AgN03 zwischen 30 u. 93°, von N aN 03 zwischen 16,60 u. 103,0° u. von NH4N 0 3 
zwischen IG,60 u. 167,5° in wasserfreier Essigsaure bestimmt. Ais Bodenkórper treten 
nur die reinen Nitrate u. keine Additionsverbb. m it CH3COOH auf. Die Lóslichkeit 
der Nitrate bei 25° nimmt mit Ausnahme von AgN03 in derselben Reihenfolge wio 
in W. zu. Die Loslichkeitskuryc von NH4N 0 3 zeigt einen Knick bei 125°, cntsprechend 
der Umwandlung der tetragonalen in die kub. Modifikation. Die Lsg. folgt nieht dem 
RAOULTschen Gesetz. (J. Amer. chem. Soc. 55. 642—49. Febr. 1933. Lawrence, Kansas, 
Chem. Labor. d. Univ.) LEYSER.

R. Flatt und A. Jordan, Beitrag zum Problem der Sohaiation. Bestimmung der 
Radieti der gelósten lonen. Vff. yersuchen, die Lóslichkeit von Alkaliperchloraten in 
Mischungen yon W. u. Alkohol zu berechnen. Sie gehen dabei von reinem W. aus u. 
berucksiclitigen den Ionenradius, die Ionenladung u. die DE. des Alkohol-W.-Gemisches. 
Die Herst. der Lsgg. der Substanz in 2 derartigen Gemischen wird ais isothermer, 
reyersibler, stufenweiser Vorgang in einem Schema dargestellt u. die Encrgien der 
yerschiedenen Stufen werden bestimmt. Die dafiir abgeleitete Formol zeigt, daG 1. die 
Lóslichkeit eines Elektrolyten stark yermindert wird, wenn die DE. des Lósungsm. sinkt,
2. der EinfluB der Anderung der DE. auf die Lóslichkeit bei 2—2-wertigen Elektrolyten 
(CaS04, MgS04-7H„0, CuS04-5H 20) gróCer ist ais bei 1—1-wertigen, 3. die relative 
Lóslichkeit sich mit dem Ionenradius a  yerringert. Es zeigt sich qualitativ u. dureh Rech- 
nung an K-, Rb- u. Cs-Perchlorat, daB o r ‘ <  aRb‘ <  «Cs‘. K ‘, Rb', Cs', Cl', B r' u. CIO/ 
nchmen in Lsg. dasselbe Vol. ein wie im krystallisierten Zustand. Vff. schlieBen daraus, 
daB diese lonen nieht hydratisiert sind. Es wird die Lóslichkeit von KC1, NaCl, NaBr- 
2H20 , Na2S 04-10H„0 u. Pikrinsaure bestimmt. Das abweichende Verh. des Na-Ions 
wird dadurch erklart, daB es hydratisiert ist im Gegensatz zu den andern Alkalimetallen. 
(Helv. chim. Acta 16 . 37—53. 1933. Mulhouse, Ecole supćrieure de Chimie.) G a e d e .

F. Bourion, E. Rouyer und o . Hun, Kryoskopische Bestimmung der Uydratalion 
der lonen in Lósung. Vff. bestimmen den Hydratationsgrad der lonen dureh kryoskop. 
Mcssungen. Sie yerwenden Lsgg. einer nndissoziierten Substanz in W. u. in Salzlsg. 
Wird k' ais kryoskop. Konstantę in der Salzlsg. u. k ais Konstantę der wss. Lsg. an- 
genommen, so errechnct sich der Hydratationsgrad x  zu [100 (k ' — k)]/k'. Bei Anwen- 
dung yon Resorcin (ygl. C. 1929 . I. 488) muB die teilweise Assoziation desselben dureh 
die Gleichgcwichtskonstante k3 beriicksichtigt werden. k' ist so zu walilen, daB kz 
fur W. u. Salzlsgg. denselben Wert hat. (C. R . hebd. Sćances Acad. Sci. 196 . 1015—17. 
3/4. 1933.) '  G a e d e .
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F. Bourion und E. Rouyer, Kryoskopische, Bestimmung der Gesamiliydratation der 
Ionen des Kaliumchlorids. (Vgl. vorat. Ref.) Vff. bestimmen dic Erniedrigung des F. 
von 1- u. 0,5-n. KCI-Lsg. durch Resorcin. Daraus berechnen Vff., daB in 1- bzw. 0,5-n. 
KCl-Lsg. auf 1 KC1 8,6 bzw. 10,2 Molekule Hydratwasser kommen. Fiir 1 -n. KCI-Lsg. 
sind in der Literatur 9, 9,4 u. 8,6 Molekule Hydratwasser'pro KC1 angegeben, welclio 
Werte auf anderem Wege berechnet sind. (C. R. hebd. Sćanccs Acad. Sci. 196.1111—13. 
10/4. 1933.) L. E n g e l .

T. N. Richardson und Kenneth C. Bailey, t)bersdlłigung von Fliissigkciten mit 
Oasen. Gase unterliegen in Fil. einer weitgehenden Ubersjittigung, die erst bei heftigor 
Bewegung, z. B. sehr starkem Riihren vollstandig aufgehoben wird. Die Anwesenheit 
von Gasblasen, entsprechend der Einw. eines Impfkrystalls in iibersatt. Lsgg. fester 
Stoffe, hebt die Ubersattigung nicht auf. DaB dies kinet. Messungen, bei denen Ge- 
schwindigkeiten durch Best. entwickelter Gasmcngen ermittelt werden, stark fiilschen 
kann, zeigen Vff. am Beispiel der Oxydation von Hydrazin mit Kaliumferricyanid 
Nur durchschnittlich 1/4 des gesamten freigewordenen N2 gelangt bei Nichtriihren aus 
der FI. ais Gas. R uhrt man die iibersatt. FI. nach einiger Zcit stark, dann entwickelt 
sieli N„ stiirmisch, u. die gesamte Gasmenge ist gleich der kontinuierlich entwickelten 
bei Riihren der FI. Das Riihren hebt nur die Ubersattigung auf, yerandert aber nieht 
die eigentliche Rk.-Gesehwindigkeit des chem. Vorganges. Die Ubersattigung kann 
eine Gasmenge bis zur 7—8-fachen der n. Loslichkeit umfassen. (Naturę, London 
131. 762. 27/5. 1933.) E. H o f f m a n n .

Susum u M iyamoto und Eiyo U tunom iya, Die GescKieindigkeit der Lósung von Sauer- 
stoff in alkoholischen Losungen vonwasserfreiemStannochłorid. (Vgl. C. 1933.1. 3158.) Dio 
Theorie des Yfs. uber die Auflósung von Gasen in Fil. (ygl. C. 1933. I. 1567) gilt auch, 
wenn die FI. eine mit dem Gas reagierendo Verb. enthalt. In  diesem Falle soli die 
Konstantę ua (ygl. 1. c.) eine Funktion der Konz. des reagierenden Stoffes sein. Vff. 
bestimmen die Beziehung zwischen u0 u. der Konz. an der Lsg. yon 0 2 in alkoh. SnCl2- 
Lsgg. in der App. von L ed ig  u. W e a v e r  (O. 1924. I. 2720). — Die Unters. ergibt, 
daB dio Gesehwindigkeit nicht genau zur Zeit t =  0 maximal ist; die Verzogcrung 
erkliirt sich aus Effekten der Viscositat, Oberflachenspannung u. Triigheit. Dor Maximal- 
wert der Losungsgeschwindigkeit kann ais der Wert der Anfangsgeschwindigkeit an- 
gesehen werden. Bei geringen SnCl2-Konzz. ist die Anfangsgeschwindigkeit der Auf- 
losung von 0 2 kaum von der Konz. abhangig; erst von Konzz. an SnCl2 oberhalb 0,1-n. 
nimmt die Anfangsgeschwindigkeit der Auflósung mit wachsender SnCl2-Konz. ab. 
Dieses Ergebnis ist nach der Diffusionsschichttheorie nicht zu yerstehen. Die nach 
der Theorie der Vff. berechneten Werte von v.„ steigen m it steigender SnCl2-Konz., 
was in t)bereinstimmung m it dem Experiment eine Abnahme der Auflosungsgeschwindig- 
keit bedeutet. (J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. A. 3. 193—208. Marz 1933. Hiroshima, 
Univ. Lab. of Physical Chem. [Orig.: englisch.) L o r e n z .

C. R. Hartę jr., E. M. Baker und H. H. Purcell, Absorjslion von Kohlensaure in 
Natriumcarbonat-Bicarbonallósungen. I. Gleichgeicicht im  System Kohlensaure-Na- 
triumcarbonal-Nalriumbicarbonat-Wasser. Vff. suchen die von Mc Coy u. Sm it h  
(Amor. Chem. J .  29 [1903]. 437) angegobene Formel zur Berechnung des Gleich- 
gewichtes zwischen C02 u. wss. Lsg. von Na2C03 +  NaHC03 zu verallgemeinern u. 
untersuchen die Verhaltnisso bei der C02-Absorption bei Tempp. oberhalb 25° u. in 
Lsgg., dio an N a' mehr ais 1-n. sind. Es wird folgende fiir Tempp. zwischen 20 u. 70° 
u. N a’-Konzz. von 0,5—2,0-n. verwendbare empir. Formel gefunden: 

X iC ^ I [ S P ( l— X)(185—«)] =  10.
Darin ist X  der ais NaHCO, vorliegende Bruchteil des Gesamt-Na' (dieses =  C 

in Normalitat ausgedriickt), S  die Loslichkeit von C02 in W. (g-Mole/1 bei 1 a t Partial- 
druck), P  der Partialdruck der C02 in at, t die Temp. in °C. Die Funktion M  nach Mc Co Y 
u. S m it h  ergibt sich zu M  — 20 (185—t) (Ind. Engng. Chem. 25. 528—31.
Mai 1933. Ann Arbor, Mich., Univ.) R. K. Mu l l e r .

F. W. Adams, Absorption von Schlt)efeldioxyd in Wasscr. Unters. des Einflusses 
der W.-Gesehwindigkeit, Gasgeschwindigkeit u. Temp. auf den Mechanismus der 
Absorption in einem mit Spiralfullkórpcrn beschickten Wasehturm. Rechner. Prii- 
fung der Ergebnisse. (Ind. Engng. Chem. 25. 424—28. April 1933. Cambridge, 
Mass.) ___________  _ _ Sc h u s t e r .

J. W. Mc Cormack and M. W. Davis, Chcmistry laboratory notebook. New York: Globe B’k 
1933. (80 S.) 8°. pap., 40 c.
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William F. Ehrot, Laboratory studies in generał chcmistry. New York: Ccntury 1933.
(320 S.) 8°. pap., S 1.50.

Worth HuS! Rodebush snd Esther Kittredge Rodebush, An introductory course in physical
chcmistry. London: Chapman & Hall 1933. 8°. 21 s. net.

G. Urbain, La coordination des atomes dans la molecule et la symbol iquc ehiinique. 2 vol.
London: Hermann ot Cie. 1933. Br., ehaquo vol.: 12 fr.

A,. Atomstruktur. Radiochem ie. Photochem ie.
S. Schubin, U ber Diracs naue, Theorie des elektromagnctischen Feldes. (Vgl. 

C. 1932. I I .  658.) (Physik. Z. Sowjctunion 3. 338—50. 1933. Swerdlowsk, Physikal.- 
Techn. InBt.) SKALIKS.

Gr. Lemaitre, Die, Unbeslinunlhe.il des elektromagnelischen Feldes eines Tcilchens. 
(Physic. Rev. [2] 43. 148. 15/1. 1933. Mass. Inst. of Techn.) Sk a l ik s .

K. Bechert, Bemerkung zum Wenłzdsehen Naherungsverfahren in der rdativislischcn 
Dynamik des Elektrons. (Vgl. PAULI, C. 1932. II. 1880.) (H elv. physica Acta 6. 82 
bis 88. 1933. Miinchen, Inst. f. theoret. Physik.) L e s z y n s k i .

G. Breit, Quantentlieorie der Dispersion. Fortsetzung der C. 1932. II. 3200 rcfc- 
rierten Arbeit. (Rcv. mod. Physics 5. 91—140. April 1933. New York, Univ. u. 
CARNEGIE-Inst. of Washington.) SKALIKS.

Sisirendu Gupta, Beitrag zur Operatorenlheorie der Diracschen WcUengleichung. 
(Z. P h y s ik  82. 408— 14. 8/5. 1933. K a lk u tta , U niv . College of Science.) Sk a l ik s .

Gregor Wentzel, Krystalloplik und Wellenmechanik. Vf. untersucht zunaclist dio 
freicn Schwingungen eines aus harmon., elektromagnet. gckoppelten Oscillatorcn 
aufgebauten Raumgitters (EwALD-BoRNsches Modeli) auf Grund der Quantenmeclianik; 
die quantentheoret. Lsg. entspricht quantitativ der klass. Dann wird ein aus annahernd 
abgeschlossencn Einzelsystcmen (Ionen) zusammengesotztcr Krystall botrachtet; dic 
Ladungswolken verschiedener Ionen sollen nicht merklich iibereinandergreifen u. dic 
linearo Ausdehnung der Ionen soli klein gegen ihre Abstiinde sein. Dio ebonen Wellen, 
die sich in diesem Modeli ausbilden, sind dio gleichen wie dio im EWALD-BoRNschen 
Modeli. Wenn der Krystall mcrklich yon diesem Idealbild abweiclit, dann sohoint 
die Optik dieses Krystalls auf einfache Weise nicht mchr in allcn Fcinheitcn wieder- 
gegeben werden zu konnen. (Helv. physica Acta 6 . 89— 109. 1933. Ziirich, Univ., 
Physikal. Inst.) L o r e n z .

Erich Regener, Die Absórptionskurve der Ullraslrahlung und ihre Dcutung. (Vgl.
C. 193 3 .1. 3412.) Das Problem der Entstehung der Ultrastrahlung erfahrt eine Kompli- 
kation durch dereń komplexe Natur. Die oxperimcntellen Schwierigkeiten, dic cincr 
Zerlegung der Ultrastrahlung in ihre Komponenten entgegenstchen, sind selir be- 
triichtlich. Von den 5 Komponenten, die mit groBer Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden, sind in der Nahe des Erdbodcns 3 in ihrer Intensitat nicht sohr Ycrschicdcn, 
wahrend andererscits der Absorptionskoeff. der einzelncn Komponenten in weiten 
Grenzen variiert. Es werden zunachst die Absorptionsmossungen im Bodensco u. in 
der Stratosphare, dann die Analyse der crhaltonen Absorptionskurvo u. ihre Dcutung 
behandelt. Die Intensitatsmessung der Ultrastrahlung crfolgte hauptsachlich mit der 
lonisationskamraer. Im Bodcnsee wurden auch einige Rcgistrierungcn mit dem Ge ic je r - 
M uLLER-Zahlrohr ausgefiihrt. Die in der Ionisationskammer gemessene lonenzalil 
kann zur Berechnung der Energie der Ultrastrahlung nur dienen, wenn ihre mit der 
Ionisationskammer gemessene Intensitatskurvo bis zu ihrer vollstandigen Absorption 
vorliegt. Zur Erreichung móglichstcr Einfachheit der Mefiapparatur wurdo bei den 
Registrierelektromotern auf Kompensionsmethoden Y crzichtet u. dio alte Methode 
der Bcobachtung des Spannungsabfalls eines mit der Ionisationskammer verbundenen 
Einfadenelektrometers benutzt. Die Messungen im Bodcnsee crfo lg ten  mit einer 
cisernen Ionisationsbombe von 11 mm Wandstarkc u. 33,5 1 Inhalt, die m it CO.. von 
29,4 a t Druck bei 14,2° g efu llt war. Die Messungen erstreckten sich von der O berflache 
des Sees (395 m iiber dem Mccrc) bis zu 230,8 m Wassertiefe. Die Zahl der durch die 
Ultrastrahlung gebildeten Iononpaaro lag zwischen 41,7 bis 0,050 pro ccm pro Sek. 
Eine Beoinflussung durch die Radioaktivitat des Bodenseewasscrs konnte nicht fest- 
gestcllt werden. Durch spatere genaucro Messungen der R ad io ak tiY ita t des Bodenscc- 
wassers wurde gezeigt, daB sie 1 bis 2 '10~13g Ra-Geh. pro g W. betrug. Die Ab- 
sorptionsmessungen im W. wurden durch Bcobachtungon mit Zahhohren erganzt. 
Die Zahlrohre liatten etwa 5 cm Durchmesser u. 25 cm Lange. Eine vollkommene 
Ubereinstimmung zwdschen den Messungen mit dem Zahlrohr u. denen mit der Ioni- 
sationskammer ist nicht zu erwarten, da das Zahlrohr wegen seiner horizontalen Lago
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auf die vcrtikalen Strahlen atarker anspricht ais auf die sehriig einfallenden. Bei der 
Registrierung der Ultrastrahlung in der holion Atmosphiire wurdo mit einem mógliehst 
leieht gebauten, gegen Temperaturveranderungen moglichst unempfindliehen Registrier- 
apparat gearbeitet. Die unbemannten Registrierballono aus Gummi von einigen Metern 
Durchmessor waron mit H 2 gefiillt u. konnten Hohon iiber 30 km erreiehen. Da3 Elektro- 
meter befand sich innerhalb der Ionisationsdruckkammer aus 0,5 mm Messingblech 
von 2,1 1 Inhalt, die mit Luft von einigen Atmospharen Druek gefiillt war. Die Rest- 
ionisation, durch Versenken im Bodensee bcstimmt, war bei allen Ballonelektrometern 
sehr klein u. bei den Messungen in der Stratosphare zu vornachlassigen. Die Eichung 
der Instrumente wurdo bis zu —60° durchgefiihrt, um den EinfliisBen der tiefen Tempp. 
der Stratosphare entgegenzuwirken. Dor Elektrometerfadon wird in bestimmten 
Zeitabstanden automat, photograpliiert. Eine Registrierplatte bei einem gut gelungenen 
Aufstieg wird vom Vf. wiedorgegeben. Beim Aufstieg solbst wurdon immer zwoi Ballono 
Terwendet, von denen einer in groBer Hohe platzt. Die MoBapparatur ging dann mit 
dem zweiten Ballon nieder. Nach genauer Best. des Druckfaktors der Ionisation schlieBt 
sich dio Ionisationskurye des Vf. sehr gut den von ItOLHORSTER, PlCCARD u . C o s y n s  
gefundenen Werten an. Aus der Intensitatskurve der Ultrastrahlung in der S trato
sphare kann geschlossen werden, daB das Ansteigen der Strahlungsintensitat oberhalb 
12 km Hohe allmahlieh langsamer wird, u. daB oberhalb von 10 km die Strahlung sich 
ziemlich rasch einem maximalen Grenzwerf nahert. Ein solcher Yerlauf der Ultra- 
strahlung ermoglicht eine zwanglose Extrapolation auf ihre Intensitiit beim Drucke 0, 
d. h. vor ihrem E in tritt in die Erdatmosphiire. Diese Extrapolation liefert fiir dio 
Grenze der Atmosphiire den Wert von etwa 333 Ionenpaaren pro cem u. pro Sok. Das 
Ausbleiben eines crneuten Anstieges der Intensitiit nach dom Umbiegen der Intensitiits- 
kurvo in den naliezu horizontalen Ast kann ais ein Nachweis dafiir botrachtet werden, 
daB gowohnliche y-Strahlen in einer Intensitat, dio gegenuber der Ultrastrahlimgs- 
intensitat morklieh iBt, im Weltenraum nicht vorhanden sind. Aus dor Ultrastrahlungs- 
absorptionskurvo wird der gesamte EnergiofluB dor Ultrastrahlung zu 3,5-10~3 erg. 
cm-2 Sek.-1  bestimmt. Dio Strahlungsdichte ist iiquivalent dem Energiestrom von 
mehreren 100 a-Teilchen, die pro qcm pro Sek. einfallen. Der Intensitatsverlauf der 
Ultrastrahlung lafit sich unter der Voraussotzung, daB die Strahlung im wesentlichen 
eine Wellenstrahlung ist, durch eine Reihe von diskreten Wellenlangen darstellen. 
Aus der Analyse der Absorptionskurren im W. wird fiir die durchdringendsto Kompo
nento ohne Beriicksichtigung der Streustrahlung u. der allseitigen Inzidenz der Massen- 
absorptionskocff. 0,188-10~3 g-1  cm2 erhalten, wahrend die Beriicksichtigung der 
Allseitigkeit u. der Streustrahlung den Absorptionskoeff. 0,205-10-3 ergibt. Dio 
Analyao der Absorptionskurve in der Atmosphare ergibt, daB sich die m it Sokundiir- 
strahlen errechnete Kurve der beobaehteten Kurve besser anschlieBt ais die ohno 
Sekundiirstrahlen borechneto. Dio Hauptintonsitiit bildet die Komponento, dereń 
Maximum in der durch Multiplikation mit der Luftdiehte doformierten Beobachtungs- 
kurvo bei 13 km liegt, dio einem Absorptionskoeff. von 8,5-10-3 entspricht. Der kleine 
in der K urre auftretende Buckel entapricht einer schwachen Komponento mit dem 
in Luft gemessenen Massenabsorptionskoeff. von 2,0-10-3. Das Auftret-en von 5 Buckeln 
in der deformierton Intensitatskurye gilt ais sicherer Beweis fiir das Auftreten von 
5 Komponenten verschiedener Durchdringungsfahigkeit in der Ultrastrahlung. Dio 
Energiowerto der einzelnen Komponenten liegen bei 4,7; 9,9; 10,6 u. 344 10-5 Erg. 
cm-2 Sek.-1 . AnschlieBend wird eine Deutung der Ultrastrahlung gegeben. Innerhalb 
der Boobachtungsfehler besitzt eine Komponento eino Wellonlange, dio der Zerstrahlung 
des Ho entspricht, wahrend eine andero Komponento die Wellenlange des Protons 
ergibt. Zusammenfassend fallt das Gesamtbild der Ultrastrahlung wie folgt aus: 
In  der Ultrastrahlung werden etwa 5 versehieden harte Komponenten gefunden, dereń 
diskreto Absorptionskoeff. im Intervall 1—40 liegen. Die beiden harten Komponenten 
konnen mit ziemlicher Sicherheit ais Wellenstrahlung gedeutet werden. Die Haupt- 
intensitat des weiehen Anteils kann mit Einschrankungen wellenmaBig gedeutet werden 
u. entspricht dann wahrscheinlich dem Massendefekt, d. h. der Bldg. des He. Wenn 
der Zerstrahlungsvorgang reell ist, dann ist es wahrscheinlich, daB dieser von korpus- 
kularen RuekstoBstrahlen begleit-et ist. Die von Yerschiedcnen Autoren gefundene 
Abhangigkeit der Ultrastrahlung von der geograph. bzw. magnet. Breite wird von 
Vff. nieht ais einen Gegenbeweis gegen dio wellenmaBig gedeuteten Komponenten 
angesehen. (Physik. Z. 34. 306—23. 15/4. 1933. Stuttgart, Physikal. Inst. d. Techn. 
Hochschule.) ' G. S c h m id t .
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W. F. G. Swann, Ein Mechanismus zur Erlangung von Hóhcnstrahlungs- 
energien dureh Elektronen. Ausfiilirlichere Wiedergabo der C. 1933. I. 3412 
referierten Arboit. (J . Franklin Inst. 215. 273—79. Marz 1933. Penńsylvania, Franklin 
Institut.) G. S c h m id t .

Hans Schenck, Die Analyse der Sekundarstrahlung von Al, N i, Ag und A u  auf 
der Ein- und Austrittsseite der Róntgcnstralilen. Es wird die Eleklronenemission der 
Elemento Al, Ni, Ag u. Au in Abhiingigkcit von der Hartę der Róntgenstrahlung u. 
von der Dicke der bestrahlten Elemente auf der Ein- u. Austrittsseite derselben naeh 
der Ionisationsmethode untersucht. Ais Erregerstraklungen dienten die von VETTE 
(C. 1930. I I . 2488) benutzten, sehr stark m it Cu u. Al gefilterten Strahlungen einer 
zwischen 20 u. 180 kV betriebenen Róntgenróhro m it W-Antikathode. — Ais Grund- 
lage fiir dio Absorptionsanalyse der divergent aus der Metalloberflache austretenden 
eharakterist. Strahlung m it Hilfe von Cellophan wird eine mathemat. Formulierung 
der Schwachungsgesetze gegeben. — Mit Hilfe der Absorptionsanalyse in Cellophan 
wird ermittelt, welcher Beitrag zur Gesamtemission entfallt auf a) eharakterist. Sekun
darstrahlung, b) nur dureh die Primarstrahlung befreite Elektroneneinission, e) Elek
tronen III . Art, die von der im Metali selbst ausgel. u. reabsorbierten eharakterist. 
Strahlung in Frciheit gesetzt werden. Der Beitrag der letzteren waehst m it der Strahler- 
dicke; bei groBen Dieken kann er denjenigen der dureh die Primarstrahlen allein aus- 
gelflsten ubertreffen. Die Tiefenverteilung u. die Grenzdieken der Elektronen fiir die 
bestrahlten Metalle u. die Grenzdieken fiir Cellophan werden bestimm t; dabei wird das 
Massenproportionalitatsgesetz von LENARD bestatigt. Die Emission sek. Streustrahlung 
wird nirgends beobachtet, sie ist verschwindend klein zu anderen Effekten. — Die 
Asymmetrio der dureh Primarstrahlung ausgelósten Elektronen erweist sieh in Ab- 
Abhangigkeit von der Hartę der ROntgenstrahlen fiir Au ais nahezu konstant. In- 
dessen zeigt sich mit abnehmender Atomnummer des bestrahlten Elementes ein immer 
deutlicher werdendes, sicher reelles Maximum, fiir das eine Erkliirung noch aussteht. 
Mit sinkender Atomnummer waehst dio Asymmotrie. (Ann. Physik [5] 17. 146—68. 
24/5. 1933. Gottingen, Chirurg. Univ.-Klinik, Lab. f. medizin. Physik.) SKALIKS.

S. Ramachandra Rao, Totale Ausbeuten der Anregung weicher Eontgenstrahlen 
und der sekundaren Elektronenemission von Metallóberfltichen. (Vgl. C. 1933. I. 2654.) 
Von F a r n s w o r t h  (C. 1928. I. 2346) ist dio Geschwindigkeitsverteilung der Sekundar- 
elektronen bestimmt worden. Es lalJt sich leieht zeigen, daB die Ausbeuto der Sekundar- 
emission dureh den Ausdruck f l V1/V  gegeben ist, in dem f 1 der Bruehteil der Sekundar- 
elektronen mit der Geschwindigkeit Vx ist, u. V die Primarspannung bedeutet. Solche 
aus den Kurven von FARNSWORTH fur Cu, Fe , Ni u. Ag berechneten Ausbeuten zeigen 
allgemein einen anfiinglichen Anstieg bis etwa 10 V, u. dann einen allmahlichen Abfall. 
Dieser Abfall bei hoheren Potentialen ist ausgesproehen ahnlich dem von RlCHARDSON 
u. R o b e r t s o n  (C. 1927. II. 1124) beobachteten Abfall der Ausbeuto weicher Róntgen- 
strahlen. Entsprechende Esperimente des Yf. an polykrystallinem Ni u. an (100)- 
Flachen von Ni ergaben gleiche Ausbeuten in beiden Fallen, obwohl das Verhaltnis 
des Sekundarstromes zum Primarstrom bei jedem Potential yersehieden war. Die Be- 
deutung dieser Feststellung wird im Zusammenhang m it einigen anderen Arbeiten be- 
sproehen. (Current Sci. 1. 275. Marz 1933. Annamalaingar, Annamalai Univ.) SKALIKS.

L. v. Hamos und W. Stscherbina, Ober die Iiontgetmbsorptionskante von T i in 
Ti-Verbijidungen und iiber die Konstitulion des llmenils. Die if-Absorptionskante des 
Ti ist bisher nur an metali. Ti u. an T i02 bestimmt worden, es wurden dahor in der vor- 
liegenden Arbeit andero Verbb. untersucht. Bremsstrahlung einer Ionenrohre, Spektro- 
graph mit gekrummtem Steinsalzkrystall (vgl. C. 1932. II. 3519); Krummungsradius 
des NaCl 34 mm. Der App. ist sehr lichtstark; zur Erzeugung genugend intensiver 
Spektren mit der Dispersion 14,7 XE/mm waren (ohne Yakuum) 5—20 Min. aus- 
reiehend, wahrend ein Vakuumspektrograph mit obenem Krystall fiir die gleichen 
Aufnahmen mehrere Stdn. erfordert. Absorbierende Substanz ais feingepulyerte 
Sehicht zwischen zwei Cellophanfolien. — E r g e b n i s s e .  T i0 2 (chem. rein): 2482,6 
u. 2489,2 XE, in guter Obereinstimmung m it den Literaturangaben. — T ifi^  (naeh 
L u n d e  dargestellt): 2484,9 u. 2491,2 XE. Wegen der niedrigeren Valenz sind dio 
ICanton naeh langeren Wellen versclioben. — MgTiOs (kunstlich, chem. rein): 2482,6 
u. 2489,2 XE. Dieso Messung zeigt, daB fiir dio Lage der Kanten iiberwiegend dio 
Valenz, nicht hingegen der Gittertypus maBgebend ist. — llmenil F eT i03: 2482,6 u. 
2489,2 XE, entsprechend yierwertigem Ti. Das Ergebnis entscheidet eindeutig zu-
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gunsten der Formel Fe2+Ti4+0 3. (Nachr. Ges. Wiss. Góttingen, Math.-physik. KI. 
1933. 232—34.) S k a l ik s .

J. A. Prins, Die Struktur einiger uUmweichen lióntgenlinien. Fruhere Messungen 
(vgl. C. 1932. II. 3671) werden m it einem feineren Gitter nacligepriift. Die Struktur 
der Ag31- u. IFiV-Linien wird angegeben. Auf der kurzwelligen Seite von G K a werden 
2 bisher niclit beschriebene Satelliten a ' u. a" gefmiden. Die Struktur von C K a ist 
von den experimentellen Bedingungen abhangig, was gcnauer untersucht wird. (Z. 
Physik 81. 507—15. 30/3. 1933. Groningen, Natuurkundig Lab. d. Rijks-Univ.) Sk a l .

Tryggye Johansson, tlbcr ein neuartiges, genau fokussierendes Bćmtgenspektrometer. 
I .  Mitt. Es wird naheres iiber dio C. 1932. II. 3671 referierte Methodo u. einige mit 
einem inzwischen fertiggestellten Vakuumspektrometer (mit Quarzkrystall) gemaehto 
Erfahnmgen mitgeteilt. (Z. Physik 82. 507—28. 15/5. 1933. Upsala, Physikal. Inst. 
d. Univ.) ‘ Sk a l ik s .

Y. Cauchois, Spektrographie der Rontgenstrahlen durch Transmission eines nicht 
kanalisierten Strahlenbundels durch einen gebogenen Krystall. Es wird ein Spektrograph 
beschrieben, der nach dem C. 1932. II. 3670 referierten Prinzip arbeitet. Technik u. 
Genauigkeit der Methode werden eingehend geschildert. Verschiedene Spektrogramme 
sind wiedergegeben. (J. Physiąue Radium [7] 4. 61—72. Febr. 1933. Paris, Lab. f. 
physikal. Chemie.) S k a l ik s .

Jean Reboul, Ober die wahrseheinliehe Emission einer wenig durchdringenden 
Strahlung von gewissen Metallen. Vf. hat die Verss. von COLSON (C. R. hebd. Seanccs 
Aead. Sci. 123 [1896]. 49) wiederholt, der die Fernwrkg. gewisser Metalle, besonders 
Zn, auf die photograph. P latte beobachtete. COLSON schrieb diese Wrkg. der Emission 
reduzierender Diimpfe von frischen Zn-Oberfliichen zu. Dio vom Vf. angestellten Verss. 
spreehen gegen diese Hypothese, lassen dagegen die Emission einer vorliiufig un- 
bekannten Strahlung verniuten. Diese Strahlung yermag andere Atome, z. B. C, an- 
zuregen: Eine mit chines. Tusche auf die Zn-Platto aufgebrachte Zeiclinung wirkt 
intensiver auf die photograph. P latte ais das Zn selbst. Die Strahlung ist aucli nach 
Durchgang durch Papier u. a. Hindernisse (geschwiicht) zu beobaehten; Sehatten- 
bilder von Metallgegenstanden lieCen sich herstellen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 
196. 1596—98. 22/5. 1933.) Sk a l ik s .

William W. Watson, Zeemaneffekt der geetorten Terme in den CO-Angslrom- 
banden. Ausfiihrliehe Arbeit zu C. 1933. I. 2648. Der ZEEMAN-Effekt in den 0,0- u.
0.1-Banden des AxgSTROM - Systems des CO wurde in der 2. Ordnung eines 6,5-Gitters 
(Dispersion 2,42 A/mm) bei Feldern von 10 000—26 700 Gauss untersucht. Ais Licht- 
ąuelle diente eine Entladung zwischen Cu-Elektroden (15 000 V) in einer B a c k - 
Kammer. Alle Bandenlinien in der Nahe der von ROSENTHAL u . J e n  KIKS (C. 1930.
1. 1587) untersuchten Storung in der 0,0-Bande zeigen einen starken u. unreguliircn 
ZeemAX-Effekt, wahrend die ungestórten Linien keinen merklichen ŻEEMAN-Effekt 
zeigen. Die am starksten gestórten Linien sind auch am stiirksten magnet. beeinfluBbar. 
Die ZEEM AX-Aufspaltungen der gestórten Linien werden ausfuhrlieh diskutiert unter 
der Annahme, daB es ein 3/7-Term ist, der die Stórung des 177-Terms verursacht. 
(Physic. Rev. [2] 42. 509—17. 1932. Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) BORIS ROSEN.

Giorgio Piccardi, U ber die Bandenspeklren der Monózyde ScO, YO und LaO. 
Die Emissionsspektren der iii einem bestimmten Temp.-Bereich auftretenden Verbb. 
ScO, YO u. LaO wurden untersucht. Die Seliwingungsbanden wurden analysiert. 
Zur Untera. der Feinstruktur war die Auflósung nicht ausreichend. (Gazz. chim. ital. 63. 
127—38. Febr. 1933. Chem. Inst. d. Univ.) SciINURMANN.

Wilhelm Klemm, Zur Deutmig der ultravioletten Absorptionsbanden der Alkali- 
halogenide. Die C. 1933.1. 1899 referierte Bereelinung von B o rn  war nur in 1. Naherung 
durehgefiihrt, indem fiir dio elektrostat. Energio nur die Wrkgg. von Ladungen auf 
Ladungen beriicksichtigt wurden. In der vorliegenden Arbeit wird die Rechnung eine 
Naherung weiter gefiihrt, indem auch die Wrkgg. der Ladungen auf die infolgo der 
Polarisierbarkeit der Ionen bzw. Atome induzierten Dipole in Rechnung gesetzt werden. 
Die Ergebnisse sind mit der Annahme vcrtraglich, daB der Absorptionsakt im I n n e m  
des Gitters stattfindet. — Anhang: E. Fues, Bemerkung zur Abschalzung der Polarisier- 
barkeiten der neulrcilen Alkalialome. (Z. Physik 82. 529—37.15/5.1933. Hannover.) S k a l .

C.H. Johnson und A.Mead, Linienabsorption bei Chrom.-Koordinaticmsverbindungen. 
In wss. Lsg. von Cr-Komplexverbb. wurde in der Niihe der bekannten Absorptions
banden der Moll. eine sehr enge „cliarakterist.“ Bandę gefunden. Ersetzt man im 
Cr-Ivomplex [Cr(C2H4(NH2)2)3]+++ schrittweise das neutrale Diamin durch C ,04— ,
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dann riiekt die charakterist. Bapde von 6705 iiber 6845 A; 6915—6970 A fiir
[Cr(C20 4)3]---- . In  [Cr(OH2)8]+++ liegt sie bei 6695 A, in [Cr(H20)4S04]+ bei 6820 A
stark yerbreitert. Auch Verbb. mit Cl-  im Komplex zeigen diese Bandę. Ihre Ent- 
stehung wird auf einen reinen Elektrononiibergang im Molekuł mit koyalenten Bin- 
dungen zuriickgefiibrt. Auch im koordinativ gebundenen Cr+++ sind noeh drei 
unabgesatt. Elektronen yorhanden; durch die Anregung eines Elektrons konnen zwei 
Elektronen in ihren Spina abgesatt. werden. In  Co-Verbb. wurden niemals derartige 
engo Absorptionsbandon gefunden. (Naturę, London 131. 399. 18/3. 1933. Bristol, 
Univ., Dep. of Chem.) G u g g e n h e im e r .

J. H. Van Vleck, Ober die Theorie der Struktur von CHi und der verwandten 
Molekule. I. Teil. Ausfuhrliche Arbeit zu C. 1933. I. 2906. Dio Theoricn der Valenz in 
mehratomigen Molekiilen von M u ll ik e n  u. H u n d  einerseits u. von S l a t e r  u. PaUI.ING 
andererseits werden krit. gegeniibergestellt, mit besonderer Beriicksichtigung des CH.,- 
Problems. Es wird in einer eingehenden Diskussion des Problems gezeigt, daB eine 
Vermischung der s- u. p-Wellenfunktionen im MuLLiKENschen Modeli des CH, (C. 1933.
I. 2905) nicht yorkommt. Es wird dabei gezeigt, daB bei Beriicksichtigung des P a u li-  
Prinzips eine Anhśiufung von mehr ais 2 Elektronen bei einem H-Atom oder von melir 
ais 8 Elektronen bei dem C-Atom nicht yorkommt. Ahnlich kann gezeigt werden, daB 
auch im HUNDschen Modeli fiir H 20  nicht mehr ais 2 Elektronen sich beim H-Atom 
befinden konnen. Es wird auf einigc charakterist. Eigg. beider Behandlungsmethoden 
hingewiesen. (J . chem. Physics 1. 177—82. Marz 1933. Univ. of Wisconsin.) B o ris  Ros.

J. Lecomte, Ulirarote Absorplionsspektren der Halogenderimte des Mełhans. Die 
Absorptionsmaxima mehrerer Halogenderiw. des Metbans wurden mit einem sclbst- 
registrierenden Spektrometer ausgomessen. Dio Resultato sind in Tabollen eingetragen. 
Die tlbereinstimmung mit den Resultaten der RAMAN-Unterss. sind meistens be- 
friedigend. Mehrere Maxima, die im RAMAN-Effekt fehlen, konnen durch Annahme 
yon Kombinationsfreąuenzen gedeutet werden. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 196. 
1011—13. 3/4. 1933.) B o r is  R o s e n .

Paul C. Cross und Farrington Daniels, Die ultraroten Absorptionsspeklren der 
Athylhaloęenide com chemisch.cn Standpunkt. Die Absorptionsspektren des Athyl- 
bromids, Athylehlorids u. Athyljodids wurden zwischen 1,5 u. 15 /t mit einem Stcinsalz- 
prismenspektrometer untersucht. Dio Genauigkeit bei der Ausmessung der Banden- 
maxima betrug ±0,02 fi. Die in der FI. bei ycrschiedenen Schichtdicken u. im Dampf 
bei yerschiedenen Drucken aufgenommenen Absorptionskurven werden reproduziert. 
Jedes Athylhalogenid bat im untersuchten Gebiet 6 starkę Absorptionsbanden. Diese 
werden den Grundfrcąuenzen zugeordnet. Mit 2 weitoren, aus den R am  AN - Spektren 
bekannten Freąuenzen sind es im ganzen 8 Grundfreąuenzen. Sie liegen bei 2940, 1455, 
1400, 1285, 975, 790, 660, 335 in Athylchlorid, bei 2935, 1450, 1385, 1250, 965, 770, 560, 
290 in Athylbromid, boi 2930, 1445, 1380, 1205, 955, 740, 500, 260 cm" 1 in Athyljodid. 
Zahlreiche andere schwachere Banden konnen ais Oberschwingungen oder ais Kombi- 
nationsschwingungen gedeutet werden. Es wurde yersucht, jeder der Grundfreąuenzen 
bestimmte Schwingungen im Molekuł zuzuordnen, wobei die GróBe der Verschiebung 
bei Substitution der yerschiedenen Halogenatomo u. die Absorptionsdaten anderer 
yerwandter Molekuło fiir die Zuordnung maBgebend waren. Einige Folgerungen fiir 
das chem. u. photochem. Verh. der Molekule werden diskutiert. (J. chem. Physics 1. 
48—55. Jan. 1933. Univ. of Wisconsin.) BORIS R o s e n .

Z. Ollano, Speklroskopische Untersuchung des Hydroxoniumions. Der Raman- 
effekt konz. u. verd. Lsgg. yon HCIO., u. der zugehórigen Na-, NH,- u. K-Sałze wurde 
untersucht. Gefunden wurde, daB im allgemeinen die Freąuenzen 1118, 936, 627, 
461 cm-1  auftreten, die der C101~-Gruppe zuzuordnen sind. In 60°/oig. HC104-Lsg. 
erseheint auBerdem eine breito u. intensiye Bando boi 3550 cm "1. Bei Verd. der Saure 
verschiebt sich diese Bandę gegen grofiere Freąuenzen (in 30°/oig. Saure nach 3580 cm-1). 
In  10,8-n. NaC104 erhalt man die Bandę 3590 cm-1, die sich beim Verdiinnen der Lsg. 
nieht betraehtlich yerschiebt, sondern mit den Banden des Losungsm. yerschmilzt. 
(3600, 3449, 3173 cm-1). Die Bandę bei 3550 cm- 1  des HC10„ wird dem H 30+ zu- 
geschrieben. Dabei ist angenommen, daB die Struktur u. das Verh. dieses Ions ahnlich 
der des NH3 sind, dessen charakterist. Ramanfreąuenz bei etwa 3300 cm-1  liegt. Die 
dem H30 + entsprechende Freąuenz muB kleiner ais dio des H 20  (3600 cm-1) sein, 
weil das zusatzlieho Proton die Bindung des O an die anderen beiden H  lockert. Die 
Yerschiebung gegen groBere Freąuenzen geschieht, wenn sich durch dio Verd. Poly- 
hydroxoniumionen H(H20 )x+ bilden. Das Proton entfernt sich von dem 11,0, u. die
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Bindung der H kehrt zu den n. Bedingungen zuriick. Die Bando 3590 cm-1  bei den 
Salzlagg., die zwischen 3600 cm-1  des H 20  u. 3550 cm-1  des H 30 + licgt, ist ein Zeichen 
fiir die Anwesenheit von Polyhydroxoniumionen. (Rend. Sominar. Pac. Sci. R. Univ. 
Cagliari 2. 6—8. 1932.) S c h n u r m a n n .

A. S. Ganesan und V. N. Thatte, Der Iłamaneffekl in organischen Ntirałen. 
Die Ramanspektren von Methyl-, Athyl-, Propyl-, Isopropyl-, Isobulyl- u. Isoamyl- 
nitrat, sowio der Lsgg. yon CH3N 0 2 in CH3OH u. Isoamylnitrat in Isoamylalkohol 
werden aufgenommon. Neben den bckannten, fur dio C—H-Bindung eharakterist. 
Linien u. einer Freąuenz bei ca. 1070 cm-1, die der CO-Bindung in den Alkoholen ent- 
spreehen soli, werden folgende zur N 03-Gruppe gehorigen Freąuenzen gefunden: 
ca. 585, 869, 1290 u. 1634 cm-1. 585 schwankt ziemlich stark in den einzelnen Korpem, 
dio beiden hochsten Preąuenzen sind sehr stabil, fehlen jedoch in den Propylnitraten. 
Fur diesen Ausfall kann keine Erklarung gegeben werden. Den groBon Unterschied 
gogen dio Linion der anorgan. Nitra to erklaren die Vff. dureh den EinfluB des CH auf 
die N 0 3-Gruppe. In  den alkoh. Lsgg. erscheinen nur sehr wonigo Linion m it groBerer 
Intensitat, Eine starkę Freąuenz bei 1040 cm-1  soli der anorgan. Nitratgruppe ent- 
sprechon. Naeh Meinung der Vff. liegt dio N 0 3-Gruppo in diesen Lsgg. moglicherweiso 
ais freios łon vor. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 14 . 1070—80. Doz. 1932. Nagpur.) DADIEU.

Marcel Godchot, Etienne Canals und Germaine Cauquil, Ober die Raman- 
speklren einiger ungesćittigler Ringkohlenwasserstoffe. Es werdon die Ramanspektren 
folgender KW-stoffe aufgenommon: Cyclopenten, Cyclohexen, Gyclohepten u. Cyclo- 
oclen. Sie zeigen bomorkenswerto Ahnlichkeiten untereinander u. — abgesohon vom 
Auftreten der C—C-Frequenz — auch mit den entsprechenden gesatt. ICW-stoffen. 
Die fiir die CH2-Gruppo eharakterist. Linie bei 1440 cm- 1  ist in allen untersuchten 
Korpern yorhanden. Aueh die Liniengruppe bei ca. 1200 cm-1  der gesatt. Ringkohlen
wasserstoffe, die in allen entsprechenden aeycl. ICW-stoffen fehlt, tr itt auf. Sie scheint 
ein allgemeines Kriterium fiir die Ringbldg. zu sein. Die Linie um 800 cm" 1 (901, 
825, 738, 695) befolgt das Gesetz co2-n- 10-G =  const. =  38,5 (co =  Freąuenz der Raman- 
linie, n — Zahl der Ringkohlenstoffe) auf 6%  genau. Die C=C-Frequenz nimmt mit 
der Zahl der C-Atome systemat. ab. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196 . 780—81. 
13/3. 1933.) D a d ie u .

K. W. F. Kohlrausch, F. Kóppl und A. Pongratz, Studien zum Ramaneffekt. 
25. Mitt. (24. vgl. C. 1 9 3 3 .1. 2783.) Das Ramanspektrum einbasischer organischer Siiuren. 
Es werden dio Ramanspektren von 16 Carbonsauren (Ameisensaure bis Decylsdure, Iso- 
bulter-, Isovaleria.nsa.ure, Trimełhyl-Melhylathylessigsdure, Isocapronsdure, terl. Gapron- 
8aure, Mono-, Di-, Trichloressigsaure u. Benzoesaure aufgenommen. Aus der Intensitiits- 
yeriinderung der Linien bei Anderung der Kettcnlange wird geschlossen, daB dio fur die 
n. Siiuren eharakterist. Linien A V =  1650, 1410 u. 110 cm-1  zu Schwingungen yon 
Gruppen gehoren, die nur einmal im Mol. yorkommen, wahrend die Freąuenzen 1450 
u. 1300 zu Gruppen gehoren, dereń Zahl im Mol. proportional zur Kettenlango zunimmt. 
Dio Carbonylfreąuenz 1650 zeigt eine sohwache aber deutliche Emiedrigung bei zu- 
nehmender Verzweigung der Kette in a-Stellung. (Z. physik. Chem. Abt.B. 21. 242—55. 
Mai 1933. Graz, Physik. Inst. d. Techn. Hochschulo.) D ad ie u .

Charles Lapp, Das Drehungstermógen der Chininsalze in wdsseriger Losung. Das 
Drehungsyermogen von Chininsalzlsgg. wird dureh dio H'-Konz. stark beeinfluBt; 
triigt man [a] fiir yerschiedene Wellenlangen gegen pn auf, so erhalt man eine Schar 
von Kuryen, die jeweils aus 2 S-ICurven bestehen; bei allen Wellenlangen sind die S- 
fórmigen Kuryenteile dureh einen waagerechten Linienzug zwischen pn =  4,5—6,5 
getrennt, entsprechend einem Gleichgewicht zwischen yerschiedenen Dissoziations- 
stufen. Fur die analyt. Chemie ergibt sich daraus die Folgerung, daB man die polari- 
metr. Best. von Chinin in Lsgg. von pH =  5,5, entsprechend dem Umschlag von Chlor- 
phenolrot, yornehmen mufi. Dio Drehung der Lsg. ist dann unabhangig yon der Natur 
des betreffenden Anions u. innerhalb gewisser Grenzen (0,25—3%) unabhangig yon 
der Konz. Fiir die Wellen 589, 578, 546, 492 u. 436 m/n ergibt sich [a] =  —172°, 180°, 
212°, 300° u. 426°. Die opt. Metliode ist ebenso genau wie die grayimetr., ist sehr rasch 
ausfiihrbar u. laBt sich auch auf wss. Extrakte anwenden. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 1 9 6 . 970—71. 27/3. 1933.) Os t e r t a g .

Byron. E. Cohn, Luminescenz und Krystallstruktur. Zinkboratgliiser mit Mn- 
Geh. zeigen in ultraviolettem Licht Fluorescenz. Die Bezichung der Fluorescenzinten- 
sitat zum Mn-Geh. wurde bestimmt u. das Emissionsspektrum gemessen. Es besteht 
aus einer Bandę zwischen 5670 u. 6750 A, mit einem Maximum bei 6100 A. Daa zum
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Vergleich aufgenommene Thermoluininescenzspektruni ist eino Bando m it Masdmum 
bei 6050 ±  50 A. — Die Ergebnisse lassen sieli nach der Gittertheorie der Lumincseenz 
(Aktivatoratom ersetzt Losungsin.-Atom in bestimmtom Krystallgifcter) nieht deuten. 
DEBYE-Aufnahmen der Glaser zeigten nach 240-std. Exposition keine Linien. (J. 
Amor. chem. Soc. 55 . 953—57. Marz 1933. Denver, Colorado.) S k a l i k s .

R. Tomaschek und o. Deutscllbein, Fluor cscenz von reinen Salzen der sdłenen 
Erden. Vff. haben gezeigt, daB mehrere rcine Salzo der seltenen Erden bei Bestrahlung 
mit violettem u. ultraviolettem Licht eine intensive Fluorescenz aufweisen. Die dabei 
emittierten Spektren weisen besonders bei tiefen Tempp. sehr scharfe Linien auf. Ein 
Vergleich mit den Phosphorescenzspektren, die em ittiert werden, wenn dasselbo łon 
in geringon Mengen in einem farblosen Salz eingebettet ist, zeigt eindeutig, daB die 
Eluorescenzspektren dem reinen Salz zugehoren u. nieht dureh Verunreinigungen hervor- 
gerufen werden. Die Emission gehórt demselben Typus an, wio diejenige der Uranyl- 
salze, u. auch die Fluorescenzdauer ist yon derselben GroBenordnung. (Naturę, London 
1 31 . 473. 1/4. 1933. Marburg/Lahn, Phys. Lab. d. Univ.) B o r i s  RoSEN.

R. Tomaschek und o . Deutschbein, Uber die Emission der Phosphore. I II . Ver- 
hallen des Samariums in den Ozy den der I I .  Oruppe. (II. vgl. C. 19 2 8 . I. 1502.) Mit 
einem Spektrographen groBer Dispersion werden, unter Einbcziehung des ultraroten 
Gebietes, die Spektren der dureh Sm aktiviertcn farblosen zweiwertigen Oxyde auf- 
genommen (Erregung dureh Licht oder Kathodenstrahlen). — Ergebnisse: 1. CaO—Sm 
zeigt das hellste Leuchten unter den zweiwertigen Oxyden. Die mit Zusatzen (NaF, 
Iv,,SO.|, NaCl, CaS) hergestellten Phosphore zeigen bei —-180° ein von reinem CaO—Sm 
abweichendes Spektrum (STARK-Effekt infolge der Anderung des molekularcn Krystall- 
feldes!), indem Komplikationen in der Umgebung der Hauptlinien auftreten. —
2. SrO-Sm: Linien verwaschener ais bei CaO, starker EinfluB der Zusatze. — 3. BaO-Sm: 
geringe Intcnsitiit; ein aus Ba(N03)2 dureh starkes Gliihen erhaltenes Praparat leuchtete 
am besten. 4. An verschieden hergestellten ZnO-Priiparaten (aus ZnS, ZnS04, Zn- 
Metall) konnte kein Linienleuchten festgestellt werden. Die auftretende kontinuierliehe, 
stark griine Emission wird einem vermuteten Cu-Geli. zugeschrieben. 5. MgO—Sm 
leuchtet sehr heli. Die Spektren sind je nach dem verwendeten Ausgangsmaterial 
(Magnesia usta, MgS04, MgCl2) sehr verschieden. Die Gitterstruktur erweist sich 
nach den Rontgenogrammen in allen drei Fallen ais ident. Man kami demnach mit 
Hilfe der Phosphorescenzspektren auBerordentlich viel feinere Unterschiede im Aufbau 
feststellen ais dureh Rontgenstrahlen. — 6. BeO: intensiv gelbes Linienleuchten. — 
Alle Spektren zeigen den gleichen Haupttypus, namlich 3 Hauptgruppen von rund 
1100 cm- 1  Abstand, an die sich nach kiirzeren oder langeren Wellen je ein bis 3 weniger 
charakterist. Gruppen anschlicBen. — Die Spektren sind von der Krystallstruktur 
der Praparate abh&ngig. (Ann. Physik [5] 16 . 930—48. 20/4. 1933. Marburg, Phys. 
Inst. d. Univ.) K u t z e l n i g g .

H. J. Erneleus und H. L. Riley, Die luminescierende Reduktion von Selendiozyd. 
Die Unterss. von R i l e y  u . F r i e n d  (ygl. C. 1932 . II . 3545) hatten gezeigt, daB die 
Oxydation organ. Verbb. dureh Se02 bei gewissen Tempp. unter Leuchterscheinungen 
yerlauft. Vff. untersuchen das Spektrum der Leuchterscheinungen bei einer Reihe 
von Rkk. Die Red. des Se02 beginnt bei Tempp. unter 100°, bei 350—400° erscheint 
plotzlich eine blaue Flammo. Bei alipliat. Verbb., bei CS2 u. bei NH3 blcibt die Flamine 
meist ohne iiuBere Erhitzung bostehen, wiihrend bei aromat. Verbb., besonders bei 
Bzl., dauernde Warmezufuhr zur Unterhaltung der Flamme erforderlieh ist. Die Ge- 
sehwindigkeit des Gas- oder Dampfstroines, der uber das Se02 streieht, beeinfluBt 
nur die GróBe der Flamme, die bis 20 cm lang werden kann. Die Flammo befindet 
sich im Gasraum u. nieht auf der Oberflache des Oxyds. Wenn die Temp. so herabgesetzt 
wird, daB die Flamme gerade verschwindet, dann zeigt sich in einem kleinen Temp.- 
Intervall eine sehwache weiBe Chemiluminescenz. Diese Erscheinungen werden bei 
der Oxydation von C2H4, Alkoholen, Aeetaldehyd, Aceton, A. u. CS2 beobachtet; bei 
der Oxydation von C2H2 u, von H2S treten ahnliche Erscheinungen auf, auBerdem aber 
Abscheidung von C bzw. S. Die Entflammung von Bzl. u. Toluol erfolgt erst bei Tempp. 
uber 450°, die Flamme ruBt. Die Rk. zwischen Se02 u. NH3 erfolgt bereits bei gowohn- 
lieher Temp., wenn das Oxyd feucht ist, oder bei 40°, wenn das Oxyd troeken ist. Das 
w. Se02 schwarzt sich unter Abscheidung von Se; in einem dunklen Raum konnen 
kleine blaBblauliche Blitze beobaclitot werden. Bei 80—100° tr itt  eine stetige blaulieho 
Chemiluminescenz auf, dereń Intensitat u. Ausdehnung mit zunehmender Temp. wachst; 
bei 350° erscheint eino rosenrote Farbung u. bei 400—430° eine Flamme, dereń Aus-
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sehen dem der Pianinie bei der Oxydation organ. Verbb. mit Se02 ilhnelt. Beim Ab- 
kiihlen werden diese Erscheinungen in umgekehrter Reihe bcobachtct. Mit H 2 erfolgt 
nur geringe Rk. (vgl. dagegon K l a g e s , Chemiker-Ztg. 45 [1898]. 450), ebenso mit 
S 0 2. — Das Hauptprod. der Oxydation von Ketonen, Aldehydon, C2H 2 u. C2H 4 boi 
Tempp. unter 230° ist Glyoxal (1. c.); dio Rk. m it Alkoholen ist komplizierter. Wenn 
die Oxydation bei hóheren Tempp. (iiber 400°) unter Flaminenbldg. erfolgt, dann sind 
dio Hauptprodd. der Rk. CO, C02 u. H 20 . Bei der Oxydation von CS2 entstelien groBcro 
Mengen S 0 2 u. C02, bei der Oxydation von NH3 entstehen hauptsachlioh H 20  u. N2, 
neben wenig Stiekoxyden u. einer explosiblen Se-N-Verb.

Das Spektrum der h. Flammen bestebt aus Banden n. einem Kontinuum im Sieht- 
baren; 12 broite Banden bestehen zwischen 5620—4600 A, von denen 6 zwischen 5620 
u. 5100 A eine Breite von 50—70 A. besitzen u. sehr diffus sind. Die iibrigen sind etwas 
seharfer u. nach Rot abgeschattet, einige von ihnen zeigen Feinstruktur u. haben doppelte 
Kopfe. Das kontinuierliche Spektrum erstreckt sich iiber das ganze Sichtbare u. besitzt 
maximale Intensitat boi 4400—4600 A. Zwischen 4500 u. 4200 A bestehen drei weitere 
Banden, die von dem Untergrund uberdeckt sind, die aber wahrscheinlich zu der gleichen 
Sorie wie die andem Banden gehoren. Zwischen 4100 u. 3600 A folgt eine Reihe sehr 
schmaler u. diffuser Banden geringeror Intensitat. Dio Flammen von Se02 m it den 
Alkoholen, Aceton, A., Athylen u. Toluol zeigen allo diese Banden; bei den Flammen 
m it Acetaldehyd, Bzl., NH3 u. CS2 werden nur die starksten Banden zwischen 4700 
u. 4400 A beobachtet; wahrscheinlich wurden bei langerer Beliehtung auch die iibrigen 
Banden beobachtet werden konnen. Abgesehon von diesen Intensitatsunterscliieden 
stimmen dio Spektren aller Flammen uboroin. — Die Flammo bei der Yerbrennung 
von Se in 0 2 erscheint etwas blauer ais die Se02-Flammen. Das sichtbare Spektrum 
der Se-Verbrennung besteht aus breiten diffusen Banden zwischen 5700 u. 4600 A, 
die mit don Banden der Se02-Flamme ident. sind. TJnterhalb 4300 A besteht das Spek
trum der Se-Verbrennung aus einer gut ausgebildeten Reihe enger Banden, die nach 
Rot abgeschattet sind; sie sind seharfer ais die entsprechenden Banden der Se02- 
Flammen, relativ intensiver u. unterśćheiden sich von diesen etwas in dor Wellenlange. 
so daC die beiden Bandengruppen nicht genau ident. zu sein sclieinen. Die engen 
Banden der Se-Verbrennung stimmen in der Wellenlange gut uboroin m it den Ab- 
sorptionsbanden von Se02-Dampf (vgl. E v a n s  u .  A n t o n o p f ,  Astrophysic. J . 34 
[1911]. 277). Daraus geht hervor, dafl das Bandensystem der Se-Verbrennung das 
Emissionsspektrum des Se02 ist. — Durch besondere Verss. wird noch sichergestellt, 
daB im Spektrum der Se02-Flamme W.-Banden, wie sie meist bei der Verbrennung 
yon KW-stoffen beobachtet werden, nicht auftreten; auch die Intensitat der W.-Banden 
einer H2-Flamme wird durch Zumischung yon Se-Dampf nicht beeinfluBt. — Das 
Spektrum der n. Flamme bei der Rk. zwischen Se02 u. NH3 ist ident. mit dem Spektrum 
der andem Se02-Flammen. Das Spektrum der Luminescenz, die bei der Rk. zwischen 
Se02 u. NH3 bei niodrigerer Temp. (300°) auftritt, enthii.lt sieben Bandenkopfe zwischen 
5200 u. 4600 A, ident. mit denen der h. Se02-Flammen. Wahrscheinlich ist also das 
Spektrum der Luminescenz ident. mit dem der h. Flamme. — Das Emissionsspektrum 
des Se in dor GEISSLKR-Róhre (vgl. S a l e t ,  Ann. Chim. Physique 58 [1873]. 5) besteht 
aus einer Reihe yon Banden zwischen 5650 u. 4610 A, die annahernd m it den diffusen 
Banden in den Spektren der SeOz-Banden ubereinstimmen. Letztere sind daher wohl 
dem Se2-Mol zuzuschreiben.

Dio Spektralunterss. zeigen also, daB die Emission, im wesentlichen die Flammen 
dor verschiedensten Verbb. bei der Verbrennung in Se02-Dampf die charakterist. des 
Se u. yielleicht auch des Se02 ist, aber nicht die der oxydierten Substanz. Das Se02- 
Mol. dient also nicht einfach ais Sauerstoffspender fiir die Verbrennung. Vielmelir diirfte 
So02 m it der zu oxydierenden Substanz eine bestimmte Zwischenverb. bilden; aus 
dieser wird Se abgespalten, wobei Zwischenprodd. der Oxydation zuriickbleiben, die 
bei niedriger Temp. yielleicht isoliert werden konnen, die aber boi hoherer Temp. in 
nichtleuchtender Rk. sich umwandoln. Die Strahlung wird vom Se-Mol. emittiert, 
das bei der Temp. des t)bergangos yon der nichtleuchtenden zur leuchtenden Rk. yon 
der Energie der Oxydationsrk. angeregt werden kann. (Proc. Roy. Soc., London 
Ser. A 140. 378—87. 3/5. 1933. London, Imperial Coli. of Science and Technology, 
Newcastle, Armstrong Coli.) L o r e n z .

E. Abel, H. Schmid und K. Retter, Zur pholochemischen Kinetik der Jod-Oxalal- 
reaktion. I. Die Neuunters. der Dunkelrk. (s. C. 1931. I. 3433) hat entgegen alteren 
Annahmon gezeigt, daB die Rk. iiber zwei Wege yerlauft, von denen der eine iiber J 2,



1933. II. A ,. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 339

der andero iiber JOH fiihrt. Es wird dementsprecłiend dio Lichtrk. gleichfalls neu 
untersucht, wobei oin wahrend des gesamten Reaktionsvcrlaufos dauernd homogen 
bleibender Photolyt mit Hilfo einer besonderen Apparatur gewahrleistet wurde. Die 
Untors. wird bei 25° sowohl m it ungefiltertem Hg-Lieht, ais auoh mit gefiltertem Hg- 
Lioht (3660 u. 4050 A) bei prakt. totaler Absorption der einfallenden Strahlung u. bei 
konstanter Strahlungsintensitat zwischen inflglichst weiten Konzentrationsgrenzen aus- 
gefiihrt. Unter diesen Bedingungen konnte eino Unabhangigkeit der Reaktionsgeschwin
digkeit vom Jodgeh. ( J 2 +  J 3'-Konz.) innerhalb weiter Grenzen bei Konstanthaltung 
der J'-Konz. festgestellt werden, die von friiheren Beobachtem nicht erreicht worden 
war. In  Obercinstimmung m it den altoren Autoren wurde direkte Proportionalitat 
der photochem. Reaktionsgeschwindigkeit mit der Oxalat- bzw. Dioxalatkonz. ge
funden, wahrend die Reaktionsgeschwindigkeit der Jodidkonz. nur umgekehrt pro- 
portional ist, wenn diese groBer ais 0,001 ist. Bei kleinerer Jodidkonz. wachst die 
Geschwindigkeit m it abnehmendem [ J ']  langsamer, ais es oiner umgekehrten Pro- 
portionahtat entsprechen wurde, was m it der Aufteilung der Absorption der Strahlung 
zwischon J 2 u. J 3' in Einklang steht. Fiir oine direkto Rk. zwischen J 2 u. Oxalsaure 
ergeben sich keine Anhaltspunkte. Die Dunkelrk. war durch die Yersuchsbedingungen 
prakt. ausgeschaltet. (Z. physik. Chem. Abt. A. 163. 53—66. 1932. Wien, Techn. 
Hoohsoh., Inst. phys. Chemio.) ROMAN.

D. Coster und A. van der Ziel, tJber einen 'photochemischen Prozefl bei den Mono- 
alkylmalonsauren. Bei Bestrahlung der n-Monoalkylmalonsauren (Heptyl bis Tetradecyl) 
(vgl. C. 1932. I. 2809) m it sichtbarem, ultraviolettem oder Rontgenlicht entsteht eino 
noue Verb., dereń Gitterkonstante etwa doppolt so groB ist wio dio der botreffenden 
Malonsaure. Es handclt sich nicht um Polymorphie; denn bei Auflosung u. Krystalli- 
sation wird die bei Belichtung erhaltene Verb. wieder erhaltcn. Die Rontgenlinien 
der neuen Yorb. sind anfangs diffus u. breit; durch Diffusion der Mikrokrystallchen 
werden dio Linien allmahlich scharfer. Die neu entstandenen Verbb. sind nach den 
Gitterkonstanten keine Fottsauren; der Zuwachs pro 2 C-Atomo ist bei den nouen 
Verbb. 3,3 A. — Vff. berechnen nach S h e a r e r  (C. 1925. II. 1923) aus der Elektronen- 
verteilung die Intensitat in yerschiedenen Ordnungen u. yergleichen sio m it dem beob- 
achteten. (Z. physik. Chem. Abt. B 20. 385—97. April 1933. Groningen, Rnjcs-Univ., 
Natuurkundig Labor.) L o r e n z .

George S. Forbes, Lawrence J. Heidt und F. Parkhurst Brackett jr., Die 
pJwlochemische Rcaktinn zwischen Chinin und Bichromat. II. Kinetik der Reaktion. (I. vgl.
C. 1932. I. 2685.) In  Fortsetzung ihrer Vorss. (vgl. I., 1. c.) geben Vff. neue Resultate u. 
eino kinet. Deutung der photochem. Rk. zwischen Chinin u. Bichromat bei Variation 
von Wellonlange, Aciditiit, Konz. u. Temp. Die Primarrk. besteht in allen Fallen in 
der Aktiyierung des Chininmolokels, doch nehmen Vff. an, daB der Vorgang in der von 
W e i g e r t  (C. 1923. I II . 6. 1924.1. 459) angegebenen Weise durch Lichtabsorption u. Rk. 
von orientierten Zusammenlagerungen der Rk.-Teilnehmer vor sich geht nach folgendem 
Schema: K , <?Ch =  [Ch*]orient./[Ch*]totai =  K 2 [Ch*]Dl [H2Cr20 ,]n 2 [H-]n3/fCh*], wo 
0CH die vom Chinin absorbierto Lichtmongo u. K j don von den geometr. Bedingungen 
abhangigen Absorptionskooff. bedoutot. [Ch*]0rient./[Ch*]total gibt das Verhaltnis der 
chem. weitorroagierenden „Haufen“ zu der Gesamtmenge dor absorbierenden Chinin- 
molekeln. Die Rk. wird unter Lichteinstralilung von 7 Wellonlangen zwischen 407 u. 
208 m/i gemessen. Nur im letzten Fallo ist auoh das Bichromat an der Absorption 
beteiligt. Die Rk.-Ordnung ist 0 fiir Chinin, 0,43 fiir H 2Cr20 7 u. 0,86 fiir H 2CrOa, also 
nahezu 0,5 bzw. 1, wahrend ein Wert von 0,07 fiir H 2S04 zeigt, daB dioso kaum in 
den Mechanismus eingeht. Dio Hj^otlieso von der ,,Haufen“-Bldg. wird dadurch 
gestutzt, daB von dem gesamten absorbierten Lieht offenbar nur der Teil wirksam ist, 
wolcher Yon solchen Zusammenlagerungen ab3orbiert wird, wie sich aus der Variation 
der Vers.-Bedingungen zeigen laBt. Die Lichtabsorption des Systems wird boi einor 
Erhohung der Aciditat um das 1000-fache um 200 cm-1  nach rot verschoben. Der 
Temp.-Koeff. fiir 10° betriigt 1,12 u. wiirdo in Ubereinstimmung m it dor Annahme 
sein, daB dio StoBzahl in Lsg. fiir oino bimolekulare Rk. zwischon aktiviertem Chinin u. 
H 2Cr04 ontsprochend gestiegen ist, so daB keine oder nur eine sehr kleine Aktmorungs- 
warme erforderlich ist. (J. Amer. chem. Soe. 55. 588—96. Febr. 1933. Cambridge, 
Massachusetts, Chem. Lab. of Harvard Univ.) B r a u e r .

Rita Brunetti, L’atomo o le sue radiazioni. Bologna: N. Zaniclielli 1932. (XVI, 471 S.) 8°. 
L. 100.
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Victor Henri, Physiąue moleculaire. Matiere ot energio. Paris: Hermann ot Cie. 1933.
(436 S.) 8°.

Aj. Elektrochem ie. Thermochemie.
Erie C. E. Hunter und James R. Partington, Untersuchungen uber dielektrische 

Połarisation. 6. u. 7. Mitt. (5. vgl. C. 1933. I. 2652.) 6. Mitt. Benzollosungen von 
Athylhyponitrit, Benzylliyponitrit und symme.trischern Dimethylsulfit; Dioxanldsungen von 
Nitramid; die Paracliore von Methyl-, A thyl-und n-Butylhyponitril, Nitramid verhiilt 
sich niolit wie ein wirkliches Amid der Salpetersaure, da ea bei der alkal. Hydrolyse 
nicht N itrat u. NH3 gibt, sońdern, wio untersalpetrige Saure, W. u. Stickoxydul. 
Ea komnien die drei Formcln

H2N—Ns^q , IIN—N ^ q H , N ± :N < g g

in Betracht. Aua der Reduzicrbarkeit zu Hydrazin folgt, daB die beiden N-Atome 
dirckt aneinander gebunden sind, wahrscheinlich auch, daB beide O-Atome an ein 
N-Atom gebunden sind. Fur untersalpetrige Saure Bind die Verhaltnisse chem. nicht 
klar; ihre Rkk. sprechen jedenfalla nicht mit Sicherheit fiir die Formel HON=NOH. 
Vff. haben daher einige der in Frage kommenden Verbb. auf ihre physikal. Eigg. unter- 
sucht. Der Parachor von Athylhyponitrit (266,5), Propylhyponitrit (343,5) u. Butyl- 
hyponitrit (421,7) stimmt mit der eben angegebenen Formel gut iiberein, wenn man 
nach M um ford  u . P h il l ip s  (C. 1929. II. 2987) 12,5 ais Aquivalent der N=N-Doppel- 
bindung annimmt, nicht dagegen, wenn nach SuGDEN, R eed  u . W il k in s  (C. 1925.
II. 1742) 23,2. In  Bzl. ergab sich das Dipolmoment von Athyl- u. Benzylhyponitrit 
zu 1,5 bzw. 0,4, was auf trans-Struktur im Sinne obiger Formel schlieBen liiBt. Zwar 
konnte diese Folgerung durch die Moglichkeit freier Drehung um die O-Bindungen 
unsichcr werden; doch haben ja auch die aromat. Azo-KW-atoffe daa Moment 0. Fiir 
Nitramid fanden Vff. in Dioxan das Moment 3,75. Die Summę der Momente von 
Nitromethan u. Methylamin (4,23) ist grofler ais dieses Moment; da der Wert 3,75 
vielleicht aber durch eine Wechselwrkg. der polaren Gruppen so klein ist, wiirde das 
nicht gegen die erste obige Formel sprechen. Die anderen beiden Formeln sind jedoch 
nicht ausgeschlossen. Da das Moment des Schwefligsauredimethylesters in Bzl. 2,90

OHbetragt u. danach das der freien schwefligen Saure O — >- S < n xr ca, 3,5 sein miiBte,
OHkann man darin eine Bestiitigung der ahnlich gebauten Formel N *<—  c' as

Nitramid schen. Jedcnfalls kommt eine Formulierung ais geometr. Isomeres der unter- 
aalpetrigen Siiure niclit in Frage. Fiir N„0, daa m it den behandelten Substanzen ja 
eng verkniipft ist, ist die alte Formel N <— N = 0  die beste. Man muB nur annehmen — 
da das Dipolmoment von N20  sehr klein ist —  daB sich die Momente der beiden B in- 
dungen kompensieren. — 7. Mitt. Benzollósungen von Nitromeilian, Nitroathan und 
Nitrobutan. Fiir die genannten Verbb. wurden die Dipolmomente 3,02, 3,19 u. 3,29 
gefunden. t)berraschend ist, daB im Dampfzuatand fiir die beiden ersten Verbb. die 
Momente 3,78 u. 4,03 sind (H o je n d a h l , C. 1929. II. 1898; W h it m a n , C. 1926.1. 2299), 
was auf eine starkę Induktionawrkg. der N 0 2-Gruppe auf die KW-stoffkette schlieBen 
liiBt. (J . chem. Soc. London 1933. 309—13. Marz. Univ. of London, East London 
Coli.) B e r g m a n n .

Johann J. Sammer, Die Feldterzermng einer ebenen Funkenstrecke, welche bei 
konstanter Spannung von einer ionisierenden Eleklronenschicht durchlaufen wird. Unter 
Vernaehla8sigung der Bewcglichkeit der positiven Ionen wird dio Feldverzerrung unter- 
sucht, die eine unendlich diinne ioniaierende Elektronensehicht bei konstanter Spannung 
hervorruft. Es wird insbesondere dio maximale Feldyerzerrung angegeben, die eintritt, 
wenn dio Schicht unmittelbar vor der Anodo liegt. (Z. Physik 81- 440—44. 30/3. 
1933.) K o l l a t h .

H. G. Thode und A. C. Grubb, Bildung von Ozon in der Wechselstromkorona- 
Ęntladung in Rohren, die mit Paraffin, Slearinsaure oder Platin bedeckt sind. Yff. unter- 
suchon dio Bldg. von 0 3 in der Wechselstrom-Koronacntladung. Ais Entladungsrolir 
dient ein LlF.BlG-Kiihler; in der Achse des Riihlrohres iat ein Pt-Draht ais Elektrodo 
gespannt, durch den Kiihlmantel stromt yerd. H 2SO.„ dio ais Kuhlfl. u. gleichzeitig ais 
Ableitelektrode dient. Fiir jede Leistungsaufnahme der Entladung besteht eine optimale 
Stronmngsgcschwindigkeit, bei der die 0 3-Ausbeute am gróBten ist. Die 0 3-AuBbeute 
bei der optimalen Stromungsgeschwindigkeit nimmt mit steigender Leistungsaufnahme
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dor Entladung ab. Dio Pt-Elektrode iindcrt wahrend der Verss. ihr Aussehen: sio wird 
dunkel u. rauh. Dio Anlage lauft zur vollen Leistung erst nach einigen Verss. auf. 
Nach langerer Vers.-Dauer ist die Glasoberflaebo des Kiihlrohres durch zerstiiubtes P t 
geschwarzt; dic Oa-Ausbeuto steigt an. (GroBto Ausbeute 23 g 0 3/KW-stde. in 15 Min. 
boi 12 1 0 2/Stde., 13 250 V u. 8 Milliamp.) Wenn das Kulilrohr innon m it Stoarinsiiuro 
oder m it Paraffin ausgekleidot ist, dann ist die Oa-Ausbeute geringer ais an dor Glas- 
oberflacho. — Dio Temp. des 0 2-03-Gleichgewiehts in dem Entladungsrohr berochnet 
sich zu ~2885° absol. Die Ausbeute an reagierenden Moll. pro Elektron steigt von 4,G 
im ruhenden Gas auf 232 im gunstigsten Vers. Das Verlialtnis der Zahl der pro Elektron 
gebildeten 0 3-Moll. zur Zahl der pro Elektron gebildeten Ionenpaaro bcreehnet sich 
zu 1 :4 . — Vff. stcllen sich in Anlehnung an dio Annahmen von L in d  (C. 1929 . II. 
2418) u. von B r e w e r  u. WESTHAVER (C. 1931- I. 3091) vor, daB in der Korona- 
entladung zuerst Mol.- u. Atomionen des Sauerstoffs entstehen, aus dencn sich mit 
noutralen Moll. lonenhaufen bilden; diese reagieren dann im Gasraum oder an dor 
Wand mit negativen Ionen odor Elektronen unter Bldg. von 0 3 oder werden durch
O-Atome u. positivo Ionen zorstórt. Wenn die Wand die Neutralisation begiinstigt, 
wird dio 0 3-Ausbeute erhóht; wenn die Wand dic Neutralisation verzogert, dann sinkt 
dio 0 3-Aushcute. Stearinsaure u. Paraffin scheinen dic Neutralisation zu verhindern, 
P t zu begiinstigen. (Trans, eleetrochem. Soc. 63. 18 Seiten. Mai 1933. Saskatoon, 
Saskatchewan, Univ.) L o r e n z .

C. A. Knorr und E. Schwartz, Die Mitleilung des Elektrolyten bei der Wider- 
standsmessung wasserstofflialtiger Palladiumdriihle. Bei dor Best. des elektr. Widor- 
standos von Pd-Driihten, die m it H 2 beladen sind u. in Elektrolyte tauchen, muB mit 
einer Mitleitung des Elektrolyten gerechnet werden, die das Besultat der Widerstands- 
messungen beoinflussen kann. Wahrend dor Messung findet Polarisation des Drahtes 
statt. Dio durch den Polarisationsstrom beforderte Eloktrizitatsmcnge nimmt mit 
steigendor Aktivitiit der Drahtoberflache zu. Dio Polarisationskapazitat des Drahtes 
wird also vergroCert. Das hat einen zoitlichen Anstieg des scheinbaren Drahtwider- 
standes zur Folgę. H,-freier Draht liefert keine Polarisationsstróme, zeigt gleieh den 
riehtigen Widorstandswcrt. Wird dic zur I I2-Beladung benutzte H 2S 0 4 sofort nach 
der Beladung durch N2 oder Toluol ersetzt, stellt sich im D raht momentan der Masimal- 
wert ein, wodurch bestatigt wird, daB die bcschriebenen Erscheinungen auf einer Mit
leitung des Elektrolyten beruhen. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39. 281—83. 
Mai 1933. Munchen, Phys.-Chem. Inst. d. Univ.) G a e d e .

Grinnell Jones und Benjamin C.Bradshaw, Messung der Leilfahigkeit von Elek- 
trolylen. V. Eine Wiederbcstimmung der Leilfahigkeit der Standard-KCl-Losungen in 
absolułen Einheiten. (IV. vgl. C. 19 3 1 . II. 19.) Vff. bestimmen ernout die Leitfiihigkcit 
der Standardlsgg. von KC1, da die von P a r k e r  n. P a r k e r  (C. 1924 . I. 2409) ge- 
messenen Werte der spezif. Leitfahigkeit einiger Standardlsgg. starkę Abweichungen 
von den KoiILRAUSCHschen Werten zeigen. Die Widerstandskapazitat (l/a)z wird 
nicht durch Ausmessen der linoaren Dimensionon, sondern durch Widerstandsinessungcn 
bestimmt, wobei das LeitfahigkeitsgofaB mit Hg gefiillt ist. Der gefundene Widerstand 
wird m it dem spezif. Widerstand des Hg =  10 629,63 bei 0° multipliziert, d. h. (l/a), =  
XHg S Z‘ Die Konstruktion des GefaBes, die Herst. des Thermostaton u. die Wider- 
standsmessungen mit der KELVIN-Briicke sind genau beschrieben. Dio Messungen an 
5 verschiodonen LeitfiihigkeitsgefaBen sind tabollar. wiedergegebon. Um den WENNER- 
effekt, den Unterschied in der Verteilung der Stromlinien an den Enden des Leitfahig- 
keitsgefaBes bei Hg- u. bei H 2SO.t-Fiillung zu bestimmen, wird ein 6. Leitfśihigkeits- 
gefaB konstruiert, bei dem dieser Effekt vermieden wird. Die damit erhaltonon Werte 
werden m it den iibrigen Werten vcrglichen u. die Korrektionen angegeben. Diese 
WiderstandsgefaBe werden, m it H 2S 04 gefiillt, ais Prim arzellen  benutzt, da direkte 
Messungen am KC1 infolge des hohen Widorstandos zu ungenau werden. Ais sekundiiro 
LeitfahigkeitsgefaBe werden fiir 1 D KCl-Lsgg. solehe benutzt, dereń Widerstands
kapazitat um ca. Yio. fur 0,1 D KCl-Lsgg. um ca. Yioo> u - fur 0,01 D  KCl-Lsgg. um 
Viooo kleiner ist ais die des PrimargefaBes. Es ist eine Methode zur Kuhlung der GcfaBo 
beschrieben, bei der storende Strome auBerhalb der GefaBe im Eisbad vermieden 
werden. Diese Fehler sind Funktionen der Freąuenz. Fur die bei der Messung benutzte 
Briicke vgl. P. H. D ik e ,  C. 1931 . II. 1321. Alle M essungen werden mit mindestens
2 verschiedenen Freąuenzen von ungefahr 1000 u. 2000 oder 3000 Schwingungen/sec 
ausgefuhrt, womit eine Kontrolle fiir die Richtigkeit der Ergebnisse erhalten wird. Die 
Umrechnung der Widerstandskapazitat auf 18 u. 25° geschieht nach der Formel:
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(l/a)t == (l/a) (1 — cci), wobei a der lincare Ausdehnungskoeff. des Glases ist. Bei dor 
Dcfinition der Standardlsgg. benutzen Vff. Gewichtseinheiteri wie P a r k e r , setzen 
jedoeh das auf Yakuura korrigierte Gewicht ein. Ferner wird dio Lsg. u. nicht das W. 
gewogen, um Fehler durch Verdunsten zu vermeiden. Daraus ergibt sich ais Definition 
der Standardlsg.: Gewicht des KC1 pro kg Lsg. korrigiert auf Vakuum.___________

gKCl in 1000 g 
d. Lsg. i. Vak.

Spezifische Leitfiihigkeit

0° C 18“ C 25° C

1 D KC1 
0,1 D KC1 
0,01 D KC1

71,1352
7,41913
0,745263

0,06517„
0,007137,
0,0007736,

0,09783s
0,011166,
0,0012205,

0 11134a
0,012856o
0,0014087,

Es wird empfohlen, diese neuen Werte zur Best. der Widerstandskapazitat zu 
benutzen. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1780—1800. Mai 1933. Cambridge, Massachusetts, 
Tho Mallinckrodt Chem. Lab. of Harvard Univ.) G a e d e .

N. A. Puschin und P. S. Tutundźić, Die elektrische Leitfiihigkeit der Mischungen 
•eon Essigsdure mit verschiedenen Aminen. Vff. untersuchen die Leitfahigkeit dor 
Mischungon von Essigsaure mit Pyridin, a-Picolin, 2—4-Lutidin, Chinolin u. Athyl- 
benzylanilin u. bestimmen den Tcmp.-Koeff. der Leitfahigkeit. Die Ergebnisse sind 
tabciliert u. graph. dargestollt. Das Maximum der Leitfahigkeit liegt im essigsauro- 
reichen Gebict. Der Wert dor maximalen Leitfiihigkeit fallt in derselben Reihenfolge 
wio dio Basizitiit dor Basen abnimmt. Der absolut© W ert dor Leitfiihigkeit iibertrifft 
in dem System Essigsaure-Pyridin 15-nial dio Leitfahigkeit der 5%ig. wss. Lsg. yon 
HgCL. Das Maximum der Leitfahigkeit entspricht annahernd dem Maximum der 
Yiscositat. Es ist durch die Konz. u. den Dissoziationsgrad der Mischungen bestimmt 
u. entspricht nicht der Ordinate der reinen Verb. Daher liiBt sich aus den Leitfiihigkeits- 
diagrammen kein SchluB iiber die Zus. der gobildeten Verbb. in den fl. Mischungen 
ziehen. (Z. Elektrochem. angow. physik. Choin. 39. 305—08. Mai 1933. Bcograd, Inst. 
f. phys. Chem. u. Eloktrochem. d. T. H.) GAEDE.

M. Hłasko, Unterschiede zwischen den Leilfahigkeilskocffizienten starker Elektrolyte 
in denselben Losungsmitteln. (Vgl. C. 1933. I. 2654.) Vf. bestimmt nach der Methodo 
von KOHLRAUSCH die olektr. Leitfahigkeit starker ein-cinwertiger Elektrolyte in W., 
Acetonitril, Methyl-, Athyl-, Propyl-, Butylalkohol, Pyridin u. Anilin. Dio DE. yariiert 
von 80 bis 7. Fiir aquivulento Konzz. der Elektrolyte nimmt der Leitfiihigkoitskooff. / . ,  
in der Reihe: H J , HBr, HC1, KOH, NaOH, LiOH ab. Fiir die Differenzen ergibt sich: 
HJ fHBr /  ,HBr /-HC1 „ ,KOH i-KaOH /  ,NaOH -LiOH

/ < fu - rj u Bei Salzcn m it
ident. Kation (Me+ — Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, NH4+) wiichst / /t in der Reihenfolge: 
F , Cl, Br, J . Die Differenzen yerhalten sich wie die der entsprcchenden Sauren. Fiir 
Salze mit ident. Anion (X-  =  Cl- , J “ , N 03_) gilt das Analogo in der Reihe: Li, Na, 
K, Rb, Cs. Nach der Formcl von On s a g e r  (C. 1927- I. 2971) wachst / ' ;t — f " u m it 
zunehmender Konz. u. abnehmender DE. Vf. findet, dafl dio Anderung m it der Konz. 
gering ist, daB sich dagegen dio Diffcrenz ( / ';i — mit abnehmender DE. sehr ver- 
groflert. Diese groBen Differenzwcrto werden der Gegenwart undissoziierter Ionen 
zugeschrieben. Vf. nimmt an, daB dio individuellen Eigg. der Ionen eine um so groBere 
Rollo spielen, je kleinor dio DE. ist. (Buli. int. Acad. polon. Sci. Lcttres Ser. A 1932. 
336—46. Dez. Wilno, Lab. de Chimio Minerale do l’tJniv.) G a e d e .

H. E. Famsworth und B. A. Rose, Messung der Kontaktpoteniialdifferenzcn 
zwischen verschiedenen Flachen von Kupfereinkrystallen. Nach der Nullmethode von 
K e l v i n  wurden Messungen der Kontaktpotentialdifferenz zwischen (111) u. (100) ais 
Funktion der Zeit u. der Entgasung im Hochvakuum angestellt. Dio (lll)-F lache 
erhalt ein positives Potential gegen (100), das in den ersten Stdn. der Entgasung bei 
schwacher Rotglut von nahezu Nuli rasch auf 0,4 V steigt, dann langsamer in 70 Stdn. 
den Grenzwert von 0,463 ±  0,002 erreicht u. diesen Wert mindestens 150 Stdn. boi- 
behiilt. In  einem Fali nahm das Potential bei weiterem Erhitzen ab, weil durch Ver- 
dampfung andere Flachen freigelegt wurden. Die Beobachtungen wurden bei einem 
Druck von etwa 10" 7 mm Hg gemacht. Die Entgasung ist nicht yollkommen, aber sie 
ist ausreichcnd, um die Oberflachenschicht des Gases so zu reduzieren, daB sie (nach 
F a r n s w o r t h )  eine der Cu-Unterlage entsprechende Krystallstruktur besitzt. Die er- 
haltenen Resultate diirften also Charakteristica einer Oberflache von „Gaskrystallen“ 
auf Cu sein. (Physic. Rev. [2] 43. 375. 1/3. 1933. Brown Univ.) S k a l ik s .
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M. De Kay Thompson, Bemerkungen iibcr den Sitz der cleklromotorischen Kraft 
in galvanischen Element en. Vf. gibt folgende Griinde dafiir an, daB das Potcntial zwischen
2 Metallen, die metali, im Vakuum oder im Gas yerbunden sind, nichts mit dem Potcntial 
dersolben Metalle, wenn sio ein galvan. Element bilden, zu tun hat. 1. Werden 2 Metallo 
zusammengebracht u. wieder gotrennt, so laden sich beido auf, z. B. Cu negativ u. 
Zn positiy. Taucht Cu in CuS04 u. Zn in ZnS04, so wird bei direktem K ontakt Cu 
positiy gegen Zn. Dureh Hinzufugen von KCN kann die EK. de3 Elomentes umgekehrt 
werden. Der Hauptteil der EK. kann daher nieht in der Vereinigungsstelle der Metallo 
liegon. 2. Dio elektr. Energio des Elemcnts wird von der Energio der chem. Rk. an der 
Oberflacho der Eloktroden geliefert. 3. Dio EK. der chom. Zollo lafit sich aus der 
Entropio u. den totalen Energieanderungen des Elemontes borechncn, ohno dafi der 
Metallkontakt beriicksichtigt werdon muB. Das zeigt sich 4. duroh dio Giiltigkeit 
diesor Rcchnung fiir chem. Elemcnte, in denen koin K ontakt vorschiedener Metallo 
vorhandon ist, wio bei: P t +  H , | HCl-Lsg. | P t +  Cl2. (Trans, electrochem. Soc. 63.
3 Seiten. 1933. Cambridge, Mass., Elektrochom. Lab., Rogera Lab. of Physics, Mass.
Inśt. of Techn. Sep.) Ga e d e .

G. Grube und D. Beischer, Uber das eleklrochcniische Verhalten des Platins.
III . Ober die galvanische Abscheidung von Platin. (II. ygl. C. 1932. I. 1201.) Vor- 
liegende Arbeit gibt einen Uberblick mit Literaturangaben iiber dio grofie Zahl vor- 
geschlagener Platinierungsbilder u. macht dureh experimentelle Nachprufung der ein- 
zelnon Verff. dio besten Abscheidungsbedingungen ausfindig. Dio einzelnen Bader 
werden nach den Literaturangaben angesetzt. Unter verschiodenen Bedingungen 
werden Ndd. hergestellt. Ag, Cu, Neusilber u. Messing sind in den meisten Fallen 
ebenso gut brauclibar ais Kathodenmetall, wio Pt. Mittels Stromdichtepotentialkuryen 
u. Ausbeutebestst. wird yersucht, einen Einblick in dio Vorgango an der Kathodo 
wahrend der Metallabscheidung zu gowinnen. Schon bei niedrigen Stromdichten ist 
die Metallabscheidung yon H 2-Entw. begleitet, da, entsprechond der komplexen Bin- 
dung des P t bei den angewandten Elektrolyten, die Abscheidung mit hoher Polarisation 
yerliiuft. — Alkaliplatinphosphatbader aus Platinchlorid, Na- u. Ammonphosphat goben 
die besten Ndd., besonders bei Zimmertemp., u. mit Stromdichten bis 0,005 Amp./qcm. 
Es konnte boi der Pt-Abseheidung eino Stromausbeuto von 51,4°/0 erhalten werden. 
Von Badern m it Alkaliplatinsalzen organ. Sauren werden vor allom Alkaliplatincitrat u. 
-oxalatbiider behandelt, ferner Alkaliplatinacetat- u. -lactatbader. Es wird yersucht, 
Bader herzustellen, die sich mit Platinhydroxyd regenerieren lassen, wobei ais Lósungs- 
mittel Oxal-, Wein- oder Citronensauro verwendet werden. Die Bader sind fiir galvan. 
Zwecko nieht brauohbar. Phosphor-, Bor-, KiesclfluB- u. Perchlorsauro sind nieht 
anwendbar, da sie Pt-Hydroxyd sehr schlocht losen. Wss. Lsgg. von Na-Borat, Amino- 
niak, NaOH u. Na-Hydrosulf it losen Pt-Hydroxyd gut, doch werden keine oder unbrauch- 
baro Ndd. abgeschiedcn. Sehr guto Ergebnisse werden mit cis-Dinitrodiamminplatin 
[(N02)2Pt(NH3)2] in 5%ig. Ammoniak erhalten, jedoch sind dio Stroinausbeuten 
gering, 8—10°/o. [Pt(NH3)4]Cl2 ist unbrauchbar, da Oxydation dureh entstehendes Cl2 
stattfindet. Mit [(NH3)2Pt(SCN)2] in ammoniakal. Lsg. u. K 2[Pt(CN)4]- 3HsO in wss. 
Lsg. findet nur H 2-Entw. statt. Unterss. dor KaliumplatincyanUrlsg. mit Sn- u. Pb- 
Kathoden zeigen dasselbe Ergebnis (ygl. auch HEYROWSKY, C. 1929. I. 2399 u. 
MANCHOT, C. 1930. II. 3529), nur Hg bildet eino Ausnahme; neben der H 2-Entw. 
findet ein Red.-Vorgang sta tt, der aber nieht zur Pt-Abschcidung fiihrt. (Z. Elcktro- 
chem. angew. physik. Chem. 39. 38—45. Jan. 1933. Stuttgart, Lab. f. physikal. Chem. 
u. Elektroohem. d. Techn. Hochsch.) G a e d e .

Alfred Schmid, Willy Winkelmann und Paul Vogele, Abhangigkeit des Potentials 
uon fremdionigen Elektrolyten. Beitrag zur Frage der Potentialbildung. I II . Mitt. Vff. 
setzen dio friiheren Unterss. (II. ygl. C. 1933. I. 3686) fort, indem sie Stromdichte- 
Potehtialkuryen yerschiedenerMetallcloktrodon (amalgamiertes Al u. Cu) unter Variation 
der Art u. der Konz. der lonen bei móglichster Vcrmeidung gleichnamiger lonen messen. 
Ais Elektrolyte werden wieder benutzt: NaCl, KC1, KBr, Na2S04, HC1, HBr, H2S04, 
H N 03, CHjCOOH fiir yerschiedene Konzz. zwischen 0,01- u. 5-n. Es tr itt  eine Polari
sation auf, dio nieht dureh Konz.-Verhaltnisso der Eigenionen zu erklaren ist. Dieso 
sogenannte chem. Polarisation ist bei Belastung abhangig von der Konz. der Fremd- 
ionen im Elektrolyten, m it zunehmender Konz. wird sio kleiner. Verschiedeno lonen 
gleicher Konz. polarisieren yerschieden stark. Es stellt das beim Zn beobachtete Verh. 
bei Belastung der Elektrodo keinen Sonderfall dar, sondern findet sich in seinen charak- 
terist. Merkmalen auch bei andern Metallen. (Helv. chim. Acta 16. 20—22. 1933.) Ga e .
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Alfred Schmid, Willy Winkelmann und Paul Vógele, Abhdngigkeilen des 
Polentials in fremdionigen Elektrolyten. Beitrag zur Frage der Potcntialbildmig. IV. Mitt. 
(III. vgl. vorst. Ref.) Es werden die Be/.iehungen zwischon der Rk. des Inlosunggehens 
eines Metalles, wenn es einerseits sieli elektromotor. betatigt, andererseits ohne elektr. 
Begleiterscheinungen unter Warmeentw. u. Wasserstoffentladung mit wss. Elektrolyten 
in Wcchselwrkg. tritt, untersucht. Die Unterss. sind an amalgamiertem Al durchgefiihrt. 
Dio Vers.-Anordnung ist beschriebcn u. die Ergebnisso tabelliert. Es ist dio H 2-Entw. in 
K F, KC1, KBr, K J, NaCl u. Na2S 04 gemessen. Mit abnehmender Konz. des neutralen 
Elektrolyten nimmt die Rk.-Geschwindigkeit zu, ihr Maximum liegt in reinem dest. W. 
Der EinfluB der Konz. auf dio rein chem. verlaufcnde Auflosungsrk. von Al in neutralen 
Elektrolyten ist also gerade der entgcgengesetzte wie auf dio Polarisation derselben 
Al-Elektrode bei elektromotor. Betatigung, wenn man die GróBe der Polarisation u. 
dio Rk.-Geschwindigkeit ais sich in umgckehrtem Sinne verhaltend annimmt. Fiir 
verd. Sauren (HC1, H 2S04, H N 03) wird dio gleiche Konz.-Abhiingigkeit der Auflosungs- 
geschwindigkeit gefunden, wic sio C e n t n e r s z w e r  (C. 1929 . II. 2757; 19 3 1 . II. 1812) 
fiir nicht amalgamiertes Al angibt. Dio Ergebnisse der Messungen in 1-n. KOH gleichen 
denen der Neutralsalzlsgg. Wahrend sich fiir sauro Eloktrolytc t)bereinstimmung der 
beiden Rkk. zeigt, muB in neutralen Medion der chem. u. dor elektrochem. ProzeB 
vorschieden sein. (Helv. chim. Acta 16 . 22—28. 1933. Basel, Physikal.-Chem. Inst. d. 
Univ.) ' G a e d e .

Erik Sóderback, Zur Theorie der Berechnung von Dissoziationskonstanten aus 
elektrometrischer Sauretitration. Im  AnschluB an dio Arbeit von A u e r b a c h  u . SilOLCZYK 
(C. 1 9 2 4 . I I . 1372) stellen Vff. exakte Eormeln auf, um sowohl die gewohnliche Disso- 
ziationskonstanto 1-, 2- u. 3-bas. Sauren wie auch die exakte aus Daten der elektro- 
metr. Titration der betreffenden Siiuron mit Alkalicn unter der Annahme zu berechnon, 
daB die Alkalisalze der Sauren Yollstandig dissoziiert sind. AuBerdem werden Formeln 
zur Berechnung der Ionenstiirke (ionale Konz.) aus den bei diesem Verf. erhaltenen 
McBdaten angegeben. SchlieBlich worden diese Berechnungen fur den Fali angewandt, 
daB die Sauren unsymmetr. Struktur besitzen, d. li. daB sie isomere Anionen geben. 
(Ark. Kem., Minerał. Geol., Ser. A. 11 . Nr. 8. 48 Seiten. 1933.) G a e d e .

M. Haissinsky, Elektrochemische Untersuchung des Poloniums. Die Arbeit des Vf. 
stellt eine Fortsetzung friiherer Verss. (C. 1933 . I. 2060) dar u. behandelt besonders 
die Unterss. des Po in siiurehaltiger Umgebung, dio Erkliirung der krit. Potentiale u. 
die Losungsgeschwindigkeit des Po. Zusammenfassend werden folgendo Ergebnisse 
erhalten: 1. Po sehlagt sich durch Elektrolyse in genugend konz. Lauge an den beiden 
Elektroden niedor. Die Formel P o03 wird dem negativen Ton, das durch Hydrolyso 
dcsPo-Salzcs entstanden ist, zugeschrieben. 2. Die hydrolyt. Fahigkeit des Po erscheint 
nur ais ein Spezialfall der starken Tendenz des Po, Komplexe mit den Anionen zu bilden. 
Die Bldg. soleher Komplexe ist in siiurehaltiger Umgebung festgestellt worden u. zwar 
durch die Unters. der Wanderung in einem elektr. Feld, fiir die Ionen: N 03', S 04", 
P 0 4"', CHjCOO', Oxalsaure-, Weinsaureionen. Dio Chemie des Po hat sich im 
wesentlichen ais eine Chemie der Komplexe orgeben. 3. Das krit. Potential des Nd. 
von Po auf der Kathode verandert sich in alkal. Umgebung mit der Erhóhung der 
Konz. der OH'-Ionen der Lsg. gegen die starker negativen Werte hin, es yariiert mit 
der Yorausgegangenen Polarisation der Kathode u. besonders mit der Natur der Elek
trodo (von —0,20 V fiir P t bis —0,80 V fiir Ni in NaOH-Lsg., 0,75—0,8-n.). Fiir diesen 
Fali ist das krit. Anodenpotential unabhangig von der Natur der Elektroden. Das 
krit. Potential der Kathode in siiurehaltiger, nicht reduzierbarer Umgebung, von 
4-0,37 V ist vom Sauregeh., von der Vorbehandlung der Elektrode u. sehr wahrsehein- 
lieh von der N atur der Kathode unabhangig, wahrend das anod. Potential mit dem Saure
geh. variiert u. durch die vorhergebenden Polarisationen der Anodę bccinfluBt wird.
4. Die Entladung des Po an der Kathode in alkal. Umgebung wird folgenden 
Rkk. zugeschriebcn: 4 H+ -f  4e =  4 H ; Po03 +  2 H+ +  4 H =  Po +  3 H 20 . Die 
Addition beider Rkk. ergibt: Po03 -)- 6 H+ +  4e =  Po + 3  H 20. In  siiurehaltiger, 
nicht reduzierbarer, Umgebung, ergibt sich Po++++ +  4e =  Po. In  Oxalsiiuie ist: 
Po+++ +  3 e — Po. Der anod. Nd. in alkal. Umgebung wird durch die Entladung der 
P o03“ -Ioncn liervoreerufen: Po03 — 2 e == Po03. In  saurehaltiger Umgebung gilt:
2 OH- — 2« =  O +  H zO; P o++++ +  0  +  2 H20  =  Po03 +  4 H^.

5. Die Reduktionsmittel wie Na-Oxalat u. -Tartrat, Weinsaure u. auch Pyro- 
gallol verhindern odor losen den anod. Nd. sogar wieder auf. In Weinsaure (n) wird 
der kathod. Nd. durch 2 krit. Potentiale charakterisiert, die der Entladung der beiden
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Ionen vcrschicdencr Wertigkeit (2- u. 3-wcrtig) entspricht. 6. Dio Stellung des Po 
im period. System sowie mehrere cxperimentelle Tatsachen zeigen an, dafi der von 
diesem Element eingenommeno Platz in der Sparmungsreihe sehr wahrsehcinlich zwischen 
To u. Ag liegt. 7. Dio Geachwindigkeit des kathod. Nd. in aikal. Umgebung scheint 
dom gleichen Gesetz zu folgen, das fiir die sśiurehaltige Umgebung gilt. Dio auf dio 
Anoden niodorgeschlagenen Mengen dos Po in saurehaltiger Umgebung sind im all- 
gemeinen kleiner ais die Mengen, dio sich auf der Katliode niederschlagen. 8. Der 
kathod. Nd. in dieser Umgebung ist reversibel in der Weise, daB sich fiir jedes Potential 
ein Gleichgewiehtszustand zwischen der niedergesclilagenon Po-Mengo u. der in der 
Lsg. verbliebenen Menge einstellt u. zwar unabhangig von der Art des Erroichons 
dieses Zustandes. Die zur Einstcllung des Gleichgcwiehtszustandos erforderlicho Zeit 
ist sehr groB. 9. Die elektrolyt. Nd.-Mengen, dio nicht zur Bedeckung der Oberflacho 
m it einer monoatomaren Schicht ausreichen, scheinen sich nicht direkt auf der Katliode 
festzusotzen, sondern auf einer sehr benaclibartcn Oberflacho, was dureh Absorptions- 
erschoinungon erkliirt werden kann. (J. Chiin. physiąue 30 . 27—46. 25/1. 1933. Paris, 
Institu t du Radium.) G. S c h m id t .

R. D. Blue und F. C. Mathers, Eleklrolytischer Nicderschlag von Metallen wid 
Legierungen aus Fortnamidlósungen. Vff. untersuclien die Wrkg. trocknen Chlorwassor- 
stoffgases auf Lsgg. von Chloriden in Formamid. Dio Anoden sind aus dem Metali, 
das niodergeschlagen werden soli, nur im Fallo des Mangans wird eino Pt-Anodo be- 
nutzt. Dio Kathoden sind entweder aus Cu odor P t. Untersucht werden CuCl2, ZnCl2, 
SnCl2, SnCl„ PbCl2, CdCl2, CrCl3, NiCl2, FeCl3, BiCl3, MnCl2, A1C13, MgCl2. Es werden 
dio Ndd. der sauron Lsgg. mit den Ndd. der saurefreion Lsgg. vergliehen. Der Siiurezusatz 
yerbessert die Ndd. von Cu, Zn, Ni, Bi, Fe u. Cr. E r wirkt nicht auf Sn, Pb u. Cd. Zur 
Unters. kommen forner Zn(SCN)2, Ni(SCN)2, Cd(SCN)2, Sn(SCN)2 u. Cu(SCN) in Form- 
amidlsg. Zn u. Ni-Salzo geben gute, Cd(SCN)2 weniger gute, Sn(SCN)2 sehr schlcclite 
Ndd. Cu(SCN) ist unl. Wilhrond sich Al aus einer AlCl3-Lsg. nicht niederschlagt, werden 
aus der Al-Fe-Lsg. gute Ndd. von Al, mit Fe legiert, crlialten, wobei 17,65% Al in der 
Legierung enthalten sind. Bei Zusatz von HC1 wird reinos Fe niedergeschlagen. Legie
rungen von Al mit Zn odor Mn liaben nur geringon Al-Geh. Mit Cu-, Ni- u. Cr-Chloridon 
gibt Al keino Legierungcn. Aus einer Lsg. von Al, Fe u. Zn wird ein Nd. erhalten, dor 
sehr wenig Al u. in der Hauptsacho Fe cnthalt. (Trans. electrqchem. Soc. 63 . 8 Seiten. 
Mai 1933. Bloomington, Ind., Indiana Univ. Sop.) G a e d e .

Zoltan Szabó, t)ber das anodische Verlialten des Kupfers in Alkalichlorid- und 
Salzsaurelosungen. Es w'urde das anod. Verh. des Kupfers in 1— 6 fach molaren Lsgg. 
in. Wasserstoffatmosphare untersucht. 1. Das Kupfer lost sich einwertig u. bildet ein 
komplexes Anion von CuCl3". 2. Das Potential der Kupferelektrodo wird einerseits 
dureh die Cu-Konz., andererseits dureh die Chlorionenkonz. der Lsg. bestimmt. 3. Fiir 
das komploxe Anion ist die Regel von L e w is  giiltig. 4. Aus dem Zusammenhang 
naeh D e b y e - H d c k e l  —log/  =  c \ / f  wurden dic Aktmtatskoeffiziente des Anions 
CuCl3", sowio dic Gleichgewichtskonstante bcrechnet. Letztere ergab sich zu 
0,145-10-5. (Magyar chem. Folyóirat 39. 1—19. Jan.-April 1933. Szeged [Ungarn], 
Physikal. Inst. d. Univ.) S a i l e r .

D. P. Ray-Chaudhuri, Theorie des Diamagndismus von Systemen mit einem und 
mchreren Atomkernen. Vf. gibt eine Theorie der Bcreehnung der magnet. Susceptibili- 
ta t  x aus spektroskop. Daten. Unter Zugrundelegung der Daten verschiedener Autoren 
worden untereinandor u. mit den experimentellen Werten recht gut ubereinstimmende 
Werte fiir ■/_ bereehnot. Die Rechnungen sind durchgefiihrt fiir He, Ne, Ar, Kr, Xe, 
Cl~, Br~, J~, H„, O,, At2, CU, S 2, Br.,, festes NaCl u. KCl u. dio Lsgg. von N a d ,  
KOI u. CaCU. (Philos. MagT J . Sci. [7] 15 . 797—807. AprU 1933. Calcutta, Univ., 
Coli. of Science, GllOSE Physical Lab.) L. E n g e l .

K. S. Krishnan und s. Baneriee, Oeringc Anisotropicn in  ■paramagnetischen 
Kryslallen. Vff. boschreiben eino Anordnung zur Messung von geringon magnet. Aniso- 
tropien in paramagnot. Einkrystallen. Fiir MnSOj ■ (iV//4) ■ 611,0, das monoklin
krystallisiert, ergab sich bei 30°: yA — =  11,4- 1Ó-6 ; ’/ i — =  6,8-10-6 ;
’/3'(Zi +  '/.i +  7.3) —■ 13830- 10-G absol. elektromagnet. Einheiten. Xi u- V.i s’^d dio 
beiden Hauptmolsusceptibilitaten in der (OlO)-Ebene, y_z die Molsusceptibilitat in der 
Richtung der 6-Achse u. ■/_,■ in einer Richtung, die mit der c-Achse einen Winkel von 14,6° 
einschlieBt. (Currcnt Sci. 1. 239—40. Febr. 1933. Dacca Univ., Physics Lab.) L. E n g e l .

C. J. Gorter, W. J. de Haas und J. van den Handel, Die paramagnetische 
Sattigung von Kalium-Chrom-Alaun. Yff. hatten friiher (vgl. C. 1 9 3 1 .1. 429) die Suscep-
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tibilitat von K-Cr-Alaun bis 14° absol. gcmcssen; die Messungen werden nun auf tiefero 
Tempp. (bis 1,34° absol.) bei Feldstarken bis 21 Oerstedt ausgedehnt. Dio Magneti- 
sierung pro Gramm-Ion ist bis 1,4° absol. eino Funktion von H /T. Dio Magnetisierungs- 
kurvo stimmt leidlich m it der nacli der Theorie von B o s e - S t o n e r  erwartoten iiberein; 
dio cxperimentellen Werte liegen durchweg 1—2°/0 unter den theoret., was dio Folgo 
oincs Fehlers in der absoluten Calibirierung der Feldstarken sein durfto. Das magnet. 
Moment der Cr"'-Ions riihrt von dem resultiercnden Vektor von drei Elektronenspins 
her. — Die Annahmo von VAN VLECK (C. 1931. I. 2731) wird nicht bestatigt; Ubcrcin- 
stimmung bestoht mit der Theorie von S c h la p p  u. P e n n e y  (C. 1933 . I. 1416). (Kon. 
Akad. Wotensch. Amsterdam, Proc. 36 . 158—67. 1933. Communication Leyden 
Nr. 222d.) L o r e n z .

C. J. Gorter, W. J. de Haas und J. van den Handel, Das magnelische Verhallcn 
einiger Chromvcrbindungcn bei liefen Tempcraturen. (Vgl. vorst. Ref.) B a s . Cr - 
S u 1 f a t. Untersucht werden 2 Proben verschiedener Herkunft u. verschiedener 
Zus. (I 36,8 bzw. I I  35,1% Cr20 3), Formel annahernd Cr?(SOj)3(OH)2-5 H 20 . Bei I I  
konnen die Messungen zwischen 290 u. 64° absol. wiedergegeben werden durch 
■/■('!’ +  36,0) =  78,7■ 10.-4 m it einer Magnetonenzahl p =  18,3; fiir I  ist p =  18,4 u.
0  — —37. Bei der Tomp. des fl. H 2 gilt 108- /  =  58,7 +  205,0/T. — Cr20 3. Probo I, 
dargestellt durch Erhitzen von (NH4)2Cr20 7, Probo II, dargestellt durch Erhitzen von 
Cr(OH)3 in H 2-Atmosphare, yerhalten sich vcrschieden. Bei gewohnlicher Temp. sind 
dio magnet. Suseeptibilitaten annahernd gleich; die Susceptibilitat yon I  wachst mit 
abnehmender Temp., dio von I I  nimmt zuerst ab, dann zu. Bei N2-Tempp. ist dio 
Susceptibilitat von I  etwa doppelt so groB wie dio von II. — [CrCl2(H ,0)4]Cl-2 H 20. 
Dio Ergebnisso konnen wiedergegeben werden durch: y_ (T  -f- 0,40) — 68,25• 10“4; 
p  — 18,96; sio sind im Einklang m it der Theorie von VAN VLECK (C. 19 3 1 . I. 2731).

Fiir dio bas. Sulfato liegt die Magnetonenzahl bei gewohnlicher Temp. nalio dem 
theoret. Wort, obgloich der 0-W ert stark negativ ist. Bei tieferen Tempp. sind dio 
Kurven ahnlich den bei den Salzen von seltenen Erden gefundenen. Vff. vermuten, 
daB dio vierfache Grundschale des Cr-Ions in zwei doppelt entartete Schalen aufgespalten 
ist, von denen bei H 2-Temp. nur die niedrigste besetzt ist. Der Grund fiir die Auf- 
spaltung ist nicht klar. Móglicherweiso sind auch Cr-Ionen verschiedener Wcrtigkeiten 
yorhanden. — Dio Oxydo oxistieren in Dbereinstimmung mit Erfahrungen auf anderen 
Gebieten in yerschiedenen Modifikationen. Dio Unterschiede mógen in yerschiedener 
homoopolarer Bindung der Cr-Atome begrundet sein. (Kon. Akad. Wetensch. Amster
dam, Proc. 36 . 168—73. 1933. Communication Leyden Nr. 222e.) L o r e n z .

Edmund C. Stoner, Interatomare Entfemungen und Fcrromagnelismus. Vf. zeigt, 
daB das Verhaltnis l i  der Abstiindo benachbarter Atome im Krystall zur Summę der 
borechneten Effekthradien der Ladungsverteilungen der (i-Elektronen, einen ent- 
scheidonden EinfluB auf dio GróBo u. das Vorzeichen des Wechselwirkungsintegrals J 0 
hat, wobei yon dem Vorzeichcn von J 0 das Auf treten von Ferromagnetismus abliiingig ist. 
Fiir Cr, Mn, Fe, Co u. Ni u. dio Legierungen aus jo 2 dieser Elemente werden dio ii-Werto 
borechnet. J 0 yon Fe yerhalt sich zu dem von Co zu dem yon Ni wie 5,0: 8,3: 10,5. 
(Proc. Leeds philos. lit. Soc. 2 . 391—96. April 1933. Leeds, Univ., Physics
Labb.) L. E n g e l .

V. Danilow, G. Kurdjumow, E. Plusclmik und T. Stellezky, Ferromagnetismus 
des trigonalen Fe^03. Vff. gelang es, durch therm. Behandlung paramagnot. Fe20 3- 
haltigo Erzo ferromagnet. zu machen. Rontgenograph. Unterss. zeigen, daB das Fe2Ó3 
in den Erzen, dem der Ferromagnetismus zugeschrieben wird, nach wie vor trigonal ist. 
Reines trigonales Fe20 3 konnto durch therm. Behandlung nicht ferromagnet. gemacht 
werden. Dio Annahmo von trigonalem ferromagnet. Fe20 3 steht mit der H e i s e n b e r g -  
schen Theorio des Ferromagnetismus im Widerspruch. (Naturwiss. 21 . 177. 24/2. 1933. 
Dnjepropetrowsk, Physikal.-techn. Inst.) L. E n g e l .

Herbert Sachse, Zum Ferromagnetisvius des Fe203. Vf. wendet sich gegen dio 
Behauptung yon D a n i lo w ,  K u r d ju m o w ,  P l u s c u .n ik  u. S t e l l e z k y  (vorst. Ref.), 
trigonales ferromagnet.- Fe20 3 gefunden zu haben. Derzeit ist nur kub. ferromagnet. 
Fe20 3 bekannt, u. alle Beobachtungen, aus denen auf die Existenz von trigonalem ferro
magnet. Fe20 3, dessen Existenz auch aus theoret. Griinden unwahrscheinlich ist, ge- 
schlossen wurde, konnten auf Verunreinigung mit Fe30 4 zuriickgefuhrt werden. (Natur
wiss. 21 . 299. 21/4. 1933. Leipzig, Univ., Physikal.-chem. Inst.) L. E n g e l .

R. L. Steinberger, Der Ferromagnetismus der Eisen-Nickellegierungen unter 
hydrostatischem Druck. (Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 3894.) Bei gut ausgegliihten Fe-ifi-Legierungen
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mit 0, 20 u, 80°/o Ni-Geh. sinkt dio magnet. Induktion lincar mit steigcndem hydrostat. 
Druck. Bei den Legierungen m it 40, 50, 90 u. 100°/o Ni-Geh. erreicht die magnet. In 
duktion nach dem Entlasten nicht mehr den Wert, den sie yor dem Anlegen des hydro
stat. Druckes hatte. Bei den Legierungen m it 30 u. 60% Ni-Geh. nimmt die Ge- 
schwindigkeit der Abnahmo der magnet. Induktion m it steigcndem hydrostat. Druck 
ab. Die Legierung mit 30°/o Ni-Geh. konnte durch Anlegen von hydrostat. Druck un- 
magnet. gemaeht -werden. (Physic. Rov. [2] 43. 502.15/3. 1933. Harvard Univ.) L. E ng.

A. W. Foster, Einige Messungen uber dia Thermokrafle von Nickel und Nickcl- 
Chromlegientngen in  der Ńiihe des Curie-Punkles. Vf. miCt die Thermokrafte von Ni u. 
Ni—Cr-I<egierungen mit 1 u. 2%  Cr-Geh. gegen Cu im Temp.-Bereich von ca. 150—400°. 
Es ergibt sich, daB der Sprung der spezif. Warnie der Elektronen beini CURIE-Punkt 
im Ni durch einen geringen Cr-Geh. selir stark hcrabgesetzt wird. (Proc. Leeds pliilos. 
lit. Soc. 2. 401—05. April 1933. Leeds, Univ., Physics Lab.) L. E n g e l .

A. W. Stepanow, Ober den Zusammenhang der Deformationsarbeit mit der Schmelz- 
wdrme. SCHMID u. Mitarbeiter haben an Krystallen von Mg, Zn, Cd festgestellt, daB 
die dem Krystall im Momente des ZerreiBens zugefuhrto Deformationsarbeit eine ge- 
wisse, den Stoff kennzeichnende konstantę GróBo ist (vgl. C. 19 3 1 . II. 3253). Der 
physikal. Sinn diesor Tatsaehe blieb ungeklart. — Vf. ha t gefunden, daB diese einem 
Gramm zugefuhrto Deformationsarbeit P  die folgende Beziehung fiir alle 3 Metallo 
befriedigt: q Pjq =  0,19. q —■ D. u. q — Schmelzwarme in cal/g. Angaben fiir andero 
Stoffo stehen nicht zur Verfiigung, deshalb laBt sich nicht priifen, ob dio Gleichung all
gemeine Gultigkeit hat. Anscheinend widersprieht aber eine Anwendung der Beziehung 
auf andero Metallo mit demselben Gitter nicht ihren mechan. Eigg. — Die Doformations- 
arbeit (eine die Plastizitat des Materials bestimmendo GróBe) ergibt sich also aus der 
Schmelzwarme, die durch die Bindungskrafte des Gitters bestimmt wird. Bei der 
piast. Deformation fuhrt die Deformationsarbeit durch die Translation zur Zerstorung 
des Gitters. Die deformierendo Schubspannung zerstort das Gitter im Gebiet des Gleit- 
bandes, wozu die Deformationsarbeit verbraucht wird. Nach einem bestimmten Zer- 
storungsgrade, wenn dieser noch nicht zum ZerreiBen gefiihrt hat, hort das Gleiten auf, 
das Gitter wird rekonstruiert (wobei es in einen Gleichgewichtszustand kommt), u. dio 
bei der Rekonstruktion freiwerdende Energie dient zur Erwarmung der Probe. — Das 
Z e r r e i B e n  tr it t  dann auf, wenn dio Deformationsenergio, dio auf der Gleitflache 
frei wird, eine bestimmte krit. GroBe erreicht, d. li. bei einem gewissen Grade der Gitter- 
zerstorung. Man ersieht gleichzeitig, daB dio GroBe der ZerreiBkraft eine Funktion 
der Vers.-Bedingungen ist. — Dio oben genannto Gleichung ergibt eine Abhiingigkeit 
der mechan. Eigg. von der Ordnungszahl des Elementes. — Es is t wahrschcinlich, daB 
sich die Beziehung auch auf Krystalle m it einem anderen Krystallgitter erweitern lassen 
muB, die Anwesenheit mehrerer Systeme kann aber dieses Gesctz verzerren. Eiir sek. 
Gleitflachen ist das Gesetz ungiiltig, wie an den Krystallen m it flachenzentriort-kub. 
Gitter (Al, Cu, Au, Ag) zu ersehon ist. (Physik. Z. Sowjetunion 2 . 537—40. 1932. Lenin
grad, Physikal.-Techn. Inst.) S k a l i k s .

J. Dahmlos und G. Jung, Spezifischc Wannę, Schmelzpunkt und Sćhmdzwarme 
von Fluorwas&erstoff. Vff. messen mit 1 u. 1/2 Mol H F die spezif. Warmo zwischen 
98° K  bis Zimmcrtemp. nach dem ublichen NERNSTschen Verf., wobei Heiz- u. Wider- 
standsdraht getrennt sind. Fiir tiefere Tempp. vgl. die m it dem gleichen Praparat 
angestellten Messungen von CLUSIUS, H i l l e k  u . VAUGHEN (C. 1930 . II. 1047). Trotz 
Einbau von wiirmeverteilenden Ag-Blechen in das Ag-Calorimeter treten groBe 
Streuungen auf, die aber nicht erkennen lassen, ob bei ca. 85, 118 u. 167° K  Umwand- 
lungen des festen H F  auftreten; eine merkliche Umwandlungswarme konnte nicht 
konstatiert werden. F. —83,01°. Schmelzwarme 1094 ±  13 cal pro 20 g HF. Molare 
Schmelzwarmo in cal: abs. F. =  5,7 (fiir W. 5,3, fiir die anderen Halogenwasserstoffe 
hingegen ca. 3,4). Das Mol.-Gew. beim F. ist ca. 74, die W 'a h re  molare Gefrierpunkts- 
erniedrigung aus d p/d i - It T2/wahro molare Schmelzwarme ( =  4,05 kcal) =  1,30,. 
(Z. physik. Chem. Alit. B. 21 . 317—22. Mai 1933. Greifswald, Chem. Inst., phys.- 
chem. Abt.) W. A. R o th .

P. W. Bridgman, Die Druck-Volumen-Temperaturbeziehungen vonfiinfzehn Fliissig- 
keiten. (Vgl. C. 19 3 2 . I. 1995.) Untersucht werden: Triathanolamin; sehr zah, F. 17 
bis 19°; D. bei 26,2° 1,142. — n-Propylchlorid; D. bei 24° 0,8839. — n-Propylbromid;
D. bei 25° 1,3337. — n-Propyljodid; D. bei 24,5P 1,7303. — n-Butylchlorid; D.l beii250 
0,8796. — n-Butylbromid; D. bei 25° 1,2685. — n-Butyljodid; D. bei 24,5° 1,6043.’,— 
n-Amylchlorid; D. bei 25° 0,8872. — n-Amylbromid; D. bei 24,5° 1,2616. — n-Amyl-



348 A a. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1933. II.

jodid ; D. bei 24,5° 1,5287. — Oklanol-3; D. bei 22,2° 0,8177, nD“  =  1,4251. — 2-Methyl- 
heptanol-3; D. bei 22,2° 0,8211, np25 =  1,4255. — 2-MethylhcpUmol-5; D. bei 24,4°
0,8147, m ,25 =  1,4112. — 3-Meihylhcplanol-l; D. bei 22,2° 0,8265, nD“  =  1,4304. — 
3-Methylhcptanol-4; D. bei 22,2° 0,8272, no25 =  1,4286. — AuBerdem werden Daten 
iiber dio Ausdehnung zwisclien 0 u. 50° gegeben. Die Kompressibilitat des Triathanol- 
amins ist um 50°/o groBer ais die des Glycerins, etwa so groB wie die des Athylenglykols; 
das Glycerin bleibt die unkompressibelste FI. — Der EinfluB der OH-Gruppe ist aber 
trotz der Komplizierthcit des Molekiils deutlieh. — Dic Einfiihrung eines Halogen- 
atoms verringert die Kompressibilitat merklioh, ungefiihr ebenso starli wio eine OH- 
Gruppe. Bei gemeinsamem Halogenatom sinkt dio Kompressibilitat mit steigendem 
Mol.-Gew., bei gemeinsamer Alkylgruppo m it steigendem At.-Gew. des Halogens. Die 
Abnahme der therm. Ausdehnung mit steigendem Druck ist bei den Alkylhalogenen 
nicht so stark, wie friiher bei anderen Korperklassen gefunden wurde. Es treten ge- 
legontlich UnregelmaCigkeiten auf. Dio Zunahme des Mol.-Vol. durch Einfiihrung 
einer CH2-Gruppe sinkt mit,steigendem Druck deutlicli; bei 50° u. 12000 a t ist das Vol. 
der CH2-Gruppe 0,72—0,75 des Vol. bei 1 at. Die mittlere Kompressibilitat der Gruppo 
ist also ungefiihr die gleiche wie die des ganzen Molekiils. Die Bromide verhaltcn sich 
etwas anders ais dio anderen Halogenide. Die Kompressibilitat des Cl sinkt mit 
steigendem Druck anfangs sehr rasch ab, die des J  bleibt stets etwa gleich, die des Br 
stcht dazwischen. Dic Voll. von Cl u. von Br unterscheiden sich weniger ais die von 
Br u. J .  Dio Verhaltnisse liegen hier anders ais in festen Stoffen nach der R o n t g e n - 
Analyse. — Die Voll. der 5 untersuchten Oktanole sind bei allen Drucken etwa gleich, 
die kleinen Unterschiede gleichen sich mit steigendem Druck immer mehr aus. Dio 
Oktanole sind weniger kompressibel ais Oktan. (Vgl. auch nachst. Ref.) (Proc. Amer. 
Aead. Arts Sci. 68. 1—-25. Marz 1933. Cambridge, Mass., Harvard Univ., Res. Lab. 
of Physics.) W. A. R o t h .

P. W. Bridgrnan, Kompressibilitałen und Druckkoeffizienten des Widerstandes von 
Elemcnten, Verbindungcn und Legierungen; viele von diesen sind anomal. (Vgl. vorst. 
Ref.) Von dcm reichen Inhalt der die Resultate mehrerer Jahre wiedergebenden Arbeit 
kann nur das Wichtigste aufgefuhrt werden. Die vielen beobachteten Anomalien lassen 
sich nicht auf gleiche Weise erklaren. — Niob wird bei 30 u. 75° untersucht; es ist etwas 
weniger kompressibel ais Fe; der spezif. Widerstand ist hoch, der Temp.-Koeff. klcin, 
der Druckkoeff. n., etww wie bei Co. — Rtwdium. Der Ausdehnungskoeff. bei 1 a t 
wird bestimmt. Das neue Materiał ist reiner ais das friiher untersuchte. — Ruthenium. 
Hesagonal, also kompliziertere Resultate. Die mittlere Kompressibilitat ist etwas 
kleiner ais die von Rh. Der Druckkoeff. des Widerstandes andert sich mit der Temp. 
s ta rk .— Chrom. Sehrrein. Messung des Widerstandes zwischen— 40 u . +75°. Kompli- 
zierte Kompressibilitatsverhaltnisse bei hóhcren Tempp., bei tiofen rcgelmaBigen Ab- 
weichungcn von der Linearitat. Kompressibilitat bei hohen Tempp. kleiner, bei der 
tiefen gróBer ais bei Fe. — Der Widerstand unter Druck wird in einem Pentanbad bis 
—78,5° gemessen. Die Anderung des Widerstandes mit der Temp. bei 1 a t ist bei ca. 
0° abnorm. Keine Hysteresis. Ahnliches gilt von don Druckkoeff. boi konstanter 
Temp. Die Kurven schneiden sich, also existieren Gebicte mit negativen Koeff., wic 
bei 1 at. Es handelt sich um innere Umwandlungen, die bisher an unreinem Materiał 
nicht beobachtbar waren. — Arsen. Mit groBer Miihe werden Einkrystallo dargcstellt 
(vgl. Original). Kompressibilitat abnorm, namentlich senkrecht zur Achse. Die Resultate 
sind nicht immer reproduzierbar, Hysteresis tr itt  ófter, aber nicht immer auf. Auch 
der DruckeinfluB auf den Widerstand ist kompliziert. Alle Eigg. sind in den vcr- 
schicdencn Richtungcn sehr yerschieden. Neben Altcrungserscheinungen treten auch 
nach langerer Anpassung Knicke in den Kurven auf. — Beryllium  zeigt Hysteresis. 
Die Ausdehnung in den beiden Richtungen der hexagonalen Krystalle ist wenig ver- 
schieden.

Gulnlactose. Orthorhomb. Unters. in allen drei Richtungen. — Rhamiwse. Mono- 
klin. — Rohrzucker. Unters. in allen vier Richtungen. — MnCU. Hexagonal. — ZnCL. 
Hexagonal. — Synthet. Saphir ( =  a-Al20 3). Parallel zur Achse zeigt die Kompressi
bilitat abrupte Abweichungen von der Linearitat. Senkrecht zur Achse verhalt sieh 
der Krystall fast regelmaBig. Meist haben die kiinstlichen Saphire starkę innero 
Spannung. — CusOds, kub., zeigt ganz kompliziertes Verh.: vollkommen zickzack- 
fórmige Kurve fiir die Abweichung der Kompression vom linearen Verlauf. Kompressi
bilitat etwa %  von dem nach der Mischungsregel bereclmeten Wert. — Die Unters. 
der Kompressibilitat von Legierungen ist aussichtsvoll, um sonst nicht faBbare innere
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Veranderungen zu konstatieren. Untersucht werden ylu-yly-Legierungen. Eine solohe 
mit 75% Au zeigt boi 8000 a t oine starko Diskontinuitat in der Komprcssibilitat, wahrend 
der viel weniger genau moBbare Druckkoeff. des Widerstandes unregelmaBig ist, aber 
keine Diskontinuitat aufweist. Ahnlich verha.lt sieh eine Legierung mit 50% Au, wahrend 
eine solehe mit 25% Au sieh etwa so unregelmiiBig yerhalt wie dio Verb. Cu5Cd8 (Zick- 
zaekkurvo von d l/l0). —  Drei Co-Fe-W-Legierungen werden untersucht. Eine davon 
zeigte zwar magnet. UnregelmaBigkeiten, aber die Kompressibilitatskurvo yerlief u. 
Eine 10% W, 90% Fe onthaltende Legierung zeigt bei 75° u. Drucken unter 8000 at 
Hysteresis, unter anderen Bedingungen nieht; Tempern yerschiebt nur den Druck - 
bereich. Bei 20% W, 80% zeigen nur die getemperten Stiicko Hysteresis, bei 30% 
W tr itt  bei 75° u. kleinen Drucken ein deutlicher Sprung in d l/l0 auf, der dureh Tempern 
yerscliwindet, wahrend Hysteresis cintritt. Co- W -Legierungen zeigen unregelmaBiges 
Verh. (Spriinge, Diskontinuitaton, Zickzackkurven).

Die Verhiiltnisso werden thermodynam. behandelt. Dio verschiedenen Móglich- 
keiten, wie sich die Diskontinuitat in isothermen p—u-Kurven m it d T  yerschiebt, 
werden dargestellt. Dio Komprcssibilitat kann mit steigendem Druck fallen oder 
(seltener) steigen. Meist wandert die Diskontinuitat mit steigender Temp. zu hoheren 
Drucken, seltener tr i t t  das Gegenteil ein. — Da es sich nieht um Diskontinuitiiten im 
Vol., sondern um solehe von d V /dp  handelt, vertcilt sich dio innere Umwandlung 
uber ein gróBeres Druck- u. Temp.-Gebiet; Anderungen im Kry stal Igi t ter fallen ais 
Erklarung aus (ygl. NH 4C1, wo die abnorme Vol.-Anderung im Rontgendiagramin nieht 
bemerkbar ist). Bei Ggw. von Verunreinigungen kónnen Phasenvcriinderungen uber 
ein groBes Intervall yerteilt sein, dann miiBte aber Hysteresis auftreten, was bei den 
untersuchtcn Legierungen nieht immer der Fali ist. Dio Fe-W-Legierungen zeigen stets 
Hysteresis, aber die Erscheinungen sind so versehieden, daB die kaum dureh ein u. 
dieselbo Erscheinung zu erklaren sind. Das Fe-W-Phasendiagramm ist wahrseheinlich 
komplizierter, ais man annimmt. Wo Diskontinuitat ohne Hysteresis auftritt, miissen 
innere Anderungen der Strukturelemente (wie nach P a U LING bei NH4C1) die Ursache 
sein. (Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 68. 27—93. Marz 1933. Cambridge, Mass., Harvard 
Uniy., Res. Lab. of Physics.) W. A. R o t h .

L. F. Broadway und Ronald G. J. Fraser, Der Dampfdruck von trans-Dijod- 
iitliylen. F. des trans-Dijodathylens 72°. Der Dampfdruck wird zwischen — 8 u. +20° 
nach der KNUDSEN-Methodo bestimmt (Genauigkeit 2%). Der Dampf wird auf einer 
mit fl. Luft gekiihlten Flachę kondensiert. log pmm =  5,86 — 2130)T . Latente 
Sublimalionswdnne 9,72 kcal. (J. cliom. Soc. London 1933. 429—30. April. Cambridge, 
Imp. chem. Industries, Lab. of phys. Chem.) W. A. R o t ii .

P . E. Verkade und J . Coops jr .,  Altemationm in den Eigenscliaften der n-Mono- 
alkylmalonsauren. Einige Bemerkungen zu den Ansichten von Malkin uber die Alter- 
7ialionserscheinungen. Die FF. u. Losliehkeiten der Sauren sind C. 1930. II. 2498 be
handelt worden. Nach CoSTEIt u. VAN BER ZlEL (C. 1932. II. 2809) tr itt  yon der Hexyl- 
malonsaure an ein deutlichcs Altemieren der Gitterkonstanten auf, das bei den niederen 
Gliedern fehlt. — Vff. geben die molaren Verbrennungswdrmen bei 19,5° u. konstantom 
Druck (i. vac.) an: Malonsaure 206,4, Alhylmalonsaure 518,6, n-Propylmalcmsaure, 
675,2, n-Butylmalonsaure 830,2, n-Amylmalonsaure 986,6, n-Hexylmalonsdure 1142,1, 
n-Heptylmalonsaure 1297,7, n-Oklylmalonsdure 1452,8, n-Nonylmalonsdure 1608,1, 
n-Decylmalonsaure 1763,4, n-Undecylmalonsdure 1918,6, n-Dodecylmalonsdure 2073,4 
n-Tridecylmalonsaure 2228,8, n-Tetradecylmalonsiiure 2384,1 kcal. Bis n =  5 zeigen 
die Verbrennungswarmen eine schwaehe ungerade Alternation fiir dio CH2-Gruppe; 
von n =  6 an (n-Hexylmalonsaure) liegt keine die Versuchsfehler ubersteigendo Alter
nation vor. Die Losliehkeiten in W. u. Bzl. zeigen bei n — 5 ein deutliches Maximum, 
dio FF. ein ganz deutliches Minimum, wobei allerdings unsicher ist, ob nieht bis zum F. 
eino Umwandlung eintritt. Bis n  — 5 besitzen die Verbb. nach der Ansicht der Vff. 
eine scnkrechte Kette. Dio Losliehkeiten in W., in Bzl., die FF. u. die Energieinhalto 
altemieren: die geraden Sauren haben den kleineren Energieinhalt, die kleinero Loslich- 
keit u. den hoheren F . In  den hoheren Gliedern sind die Methylengruppen gegen dio 
Endgruppen geneigt, u. zwar um 63,5° bei den geraden, um 61,5° boi den ungeraden 
Sauren. Die Sauren mit den Gruppen CH, u. —CH(COOH)2 in cis-Stellung besitzon 
das yerhaltnismaBig gróBero Mol.-Vol., dio kleinere Lóslichkeit in Bzl. (nieht in W.) 
u. den hoheren F. In  anderen homologon Reihen kann das Bild anders sein. Alter- 
nationen troten nur bei krystallinen Stoffen auf. Die Ansichten von J I a l k in  (C. 1931.
I. 1590) werden diskutiert, daB Alternation dureh einen EinfluB geneigter Ketten zu
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erklaren ist, wahrend bei Ggw. von senkrechten K etten keine Alternation auftrate 
(Gegenbeispiel s. o.). Tatsachlich treten in manchen Eigg. Alternationen auf, wo sio 
nach Ma l k in  fehlen sollten, wiihrond andere Eigg. keine Alternation zoigen. Mog- 
licherweiso sind die Querschnitte der Moll. yersehieden, wenn die Endgruppen in cia- 
oder in trans-Stellung stehen; alsdann werden Mol., Vol. u. P . alternicren, auch wenn 
die geraden u. dio ungeraden Glieder der Reihe eine sonkreclito Ketto besitzen. Fomer 
werden namontlieh in den niederen Gliedern oiner Reihe dio Endgruppen einen merk- 
lichon Einflufi aufeinander ausiiben, aber in cis- u. trans-Stellung einen verschiedenon. 
Den EinfluB der Endglieder yemachlassigt Ma l k in  ganz. (Kon. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proc. 36. 76—87. 1933. Rotterdam, Niederl. Handelshochscli.) W. A. Ro.

H. V. Wartenberg und H. Schtitza, Die Verbrennungswarme des Cyana. Zum App. 
vgl. C. 1932. II. 3371 (HC1). Die Werte von T h o m s e n  u . B e r t h e l o t  sind wegen 
der nicht berucksichtigten NO-Bldg. unsicher. Yerbrannt wird das Gas m it einem 
etwas feuchten Luft-02-Gemisch 1 : 1, die yerbrannto Menge durch Riickwagung des 
yerfliissigten Gases bestimmt. Das gobildete NO wird in Vorvorss. bestimmt [3,4% 
dos (CN)2]. Ais Bildungswarmo wird — 44 Kcal angenommen. CO tra t nicht auf. 
Das Dicyan wird aus trockenem Hg(CN)2 dargeBtellt u. m it AgN03-Lsg. von 1ICN ge- 
reinigt. Aus drei Versuchsreihon folgt die Verbrennungswarme 261,3 ±  0,2 kcal, die 
Bildungswdrme aus N2 u. /?-Graphit —72,8 ±  0,2 kcal. (Z. physik. Chem. Abt. A. 
164. 386—-88. 1933. Danzig, Tcchn. Hochsch., phys.-chem. Inst.) W. A. R o t h .

W. T. David und R. M. Parkinson, Slrahlung bei Oasexplosionen. Vff. unter- 
suchen mittels Bolometer die Strahlung bei Explosioncn der Gemische von Luft mit 
CO, H2, CO +  H2, CH4, C2H2, C2H4. Die gesamte Strahlung, die wahrend der Ex- 
plosion u. der darauffolgenden Abkiihlung emittiert wird, ist bei CO-Luftgemisch 
gr6Ber ais bei H2-Luftgemisch gloicher Konz. In  CO -f H2-Luftgemischen ycrschiedener 
Zus. nimmt die gesamte Strahlung mit steigendem H 2-Geh. ab. Die Gemische von Luft 
mit CO u. m it CO +  H 2 hoher ĆO-Konz. bleiben l&ngero Zeiten auf Strahlungstomp. 
ais die Gemische m it H 2 oder m it CO +  H 2 niedrigen CO-Geh. Die Tatsache, daB die 
Emissionsgeschwindigkeit bei H„-Luftexplosionen gróBer ais bei CO-Luftexplosionen 
ist, ist nicht leicht zu erklaren, da nicht anzunehmen ist, daB das W.-Mol. unter diesen 
Bedingungen starker strahlt ais das C02-Mol. Vff. yermuten, daB der Unterschied 
durch groBere Temp.-Differenzen in H2-Luftgemischen wahrend der Abkiihlungs- 
periode bedingt ist. Verss., bei denen durch energ. Ruhrung Temp.-Ausgleich erzielt 
wird, ergeben keine Anderung im Verh. Die Ergebnisse an KW-stoff-Luftgemischen 
ahneln denen an CO +  H2-Gemischen geeigneter Zus. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 15. 
177—92. Jan. 1933.) ‘ _____ L o r e n z .

Wol£ Johannes Milller, Die Bedeckungatheorie der PaaBivitat der Metalle und ihre experimen- 
tello Begriindung. Berlin: Verl. Chemie [Komin.: Hacssel Comm.-Gesch., Leipzig] 
1933. (102 S.) gr. 8°. nn M. 6.— ; Lw. nn M. 7.—.

A3. K olloldchem le. Capillarchemle.
N. R. Dhar und R. N. Mittra, Einige physikalische Eigenschaflen konzenłrierłer 

Hydroxydsole. Konz. Cr20 3-, Pe20 3- u. Al20 3-Sole werden nach der Methode yon W e is e r  
durch Pallung der Hydroxyde, Peptisation m it Eg. u. anschlieBender HeiBdialyse lier- 
gestellt. Die Konz. nach der Dialyse betragt 12,7, 8,1 u. 3,8%. Koagulationsyerss. 
zeigen die zu erwartenden Ergebnisse, daB hóhcrwertige Anionen eine starker koagu- 
lierende Wrkg. ausiiben, u. daB nichtdialysierte Solo weniger empfindlich dagegen ais 
dialysierte sind. — Mit wachsender Verdunnung dissoziiert die Essigsaure u. erhóht mit 
Zunahme an H-Ionen dio Stabilitat der Lsg. Wahrend der Koagulation kommt es, je 
nach der Konz. des Koagulators, zu mehr oder weniger schneller Bldg. period. Ndd. 
Mit fortschreitender Dialyse nimmt die Viscoaitat in logarithm. Anstiege zu, gegebenen- 
falls bis zur Gelkonsistenz. Die yiscosen Lsgg. kónnen zur Trockne eingedampft u. die 
Trockenriickstande zu klaren Solen peptisiert werden. (Buli. Acad. Sci. Agra Oudh 
Allaliabad 1. 60—64. 1931/32. Allahabad, Univ., Chem. Abt.) ROGOWSKI.

S. E. Sheppard und R. c. Houck, Die Struktur ton Oelatinesolen und -gelen. 
TeilV. Das Unloslichwerden der Oelatine durch Hitze. (IV. vgl. C. 1932. II. 2436; 
vgl. auch C. 1933. I. 3950.) Gelatinc yerliert bei langerem Erhitzen auf Tempp. zwi
schen 90 u. 116° das Vermogen, in k. W. zu ąuellen u. sich in w. W. zu losen. Die 
Geschwindigkeit dea UnlSslichwerdens bei einer bestimmten Temp. wird gemessen 
durch die Abnahme des aus einer Phosphatpufferlsg. vom ph =  4,95 (isoelektr. Punkt)
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bei 15° aufgcnommonen W.; dio Rk. ist von termolekularer Ordnung, ein Gronzwert 
wird erst nach einer Erhitzungsdauer von 2 Monaten erreicht. Die termolekulare Kon
stantę K  nimmt stark zu m it steigender Temp., aus ihrem Temp.-Koeff. wird nach 
der Gleichung d In K jd  t =  Q/ Ji'Tz das „krit. Inkrement des Unl6slichwerdens“ , Q, 
zu 23160 cal berechnct. — Das Unloslichwerden durch ultraviolottes Licht folgt dem- 
selben Rlc.-Verlauf, aber die Rk.-Geschwindigkeit ist gróBer ais die durch Erhitzen 
selbst bei der hochsten Temp. (116°) erzielte. — Die unl. gewordene Gelatine hat ahn- 
liehe Eigg. wie Kollagen: sic hat das gleiche W.-Aufnahmoverm8gen u. laBt sich durch 
Extraktion m it h. W. in Gelatine umwandoln. Sie hat aber nicht das Rontgendiagramm 
u. die opt. Doppelbrechung des Kollagens. Gestreckte u. getrocknete Gelatine dagegen 
zeigt opt. Anisotropie u. gibt das Rontgendiagramm des Kollagens; nach dem Erhitzen 
bis zum Unloslichwerden hat das erhaltene Prod. alle physikal. Eigg. des Kollagens. 
Aus diesen Ergebnissen sehlieBen die Vff., daB die Umwandlung des Kollagens zu 
Gelatine in der hydrolyt. Spaltung bestimmter chem. Verkettungen zwischen cinzelnen 
Stellen der langen Kettenmolekiile des Kollagens besteht. Diese Verkettungen bedingen 
die Unloslichkeit u. die geringe Quellung; Vff. versuchcn, sie nilher chem. zu kenn- 
zeichnon. (J. physic. Chem. 30. 2885—2900. 1932. Rochester, N. Y.) E r b e .

S. Ghosh und N. R. Dhar, Sensibilisierung von Zinnsćiure- durch Kieselsduresole. 
Boi Vermischung eines gegen Elektrolyte — insbesondere schon einwertige Kationen — 
empfindlichen Zinnsiiuresols m it einem dagegen unempfindlichen Kieselsiiuresol erhiilt 
man Lsgg., die auf Zusatz weit geringerer Mengen Elektrolyt koagulieren ais eine der 
Komponenten. Dnrch geeignete Mischungsverhaltnisse laBt sich die Empfindlichkeit u. 
dam it das pir der Mischung abstufen. Die groBte Empfindlichkeit licgt bei pn =  7,10, 
bei Anwesenheit von mehr Kieselsauresol beginnt die Mischung wieder stabiler zu 
werden. Dies Verh. laBt sich so erklaren, daB die im Kieselsauresol Yorhandcne freie 
Kieselsaure an den Zinnsiiuremicellen adsorbiert u. ihre H-Ionen von den OH-Ionen 
der Zinnsaure neutralisiert werden. (Buli. Acad. Sci. Agra Oudh Allahabad 1. 39—42. 
1931/32. Allahabad, Univ., Chem. Lab.) ROGOWSKI.

Mata Prasad und M. V. Nabar, Der Einflufi vcm Nichtelektrolyten auf die Koagu- 
lation ton verschieden stark dialysierten Gerhydroxydsolen. Zusatz von Alkoholen macht 
Cerhydroxydsole empfindlicher gegen koagulierende Elektrolyte. Die groBte Wrkg. 
in diesem Sinne ubt Methylalkoliol aus, bei den hóhcren laBt sie m it wachsender Zahl 
der C-Atome nach. Schutzend wirkt Rohrzucker, weniger gut Glucose. Die Bensibili- 
sierende wie die Schutzwrkg. sind um so groBer, je groBer die Reinheit der Sole ist. 
(J. Indian chem. Soc. 10. 53—56. Jan. 1933. Bombay, Konigl. Akad. d. Wiss., Chem. 
Lab.) R o g o w s k i.

Satyeshwar Ghosh, Hysteresisersclieinungen bei der Sol-Gel-Umirandiuiig von 
Agarsol. AnschlieBend an friihere Viscositatsmessungen bei Agarsolen (C. 1931. I. 
1581) bestimmt Yf. die Zeiten, die bis zum Schmelzen bzw. Erstarren von Gelen 
bzw. Solen bei verschiedenen Tempp. u. Konzz. yerstreichen. Die sich so er- 
gebende Kurve fiir die Hysteresis — d. s. also die Untersehiede zwischen F. u. E. — 
ist den bei Seifen- u. Gelatinelsgg. gefundenen ahnlich, nur sind die Betrage hoher, was 
seinerseits wieder m it den Befunden bei Viscositatsmessungen parallel liiuft. Auch die 
Tatsache, daB dio Hysteresis durch Reiben des Sols oder Impfen m it einem fertigen Gel 
merklich abgekurzt wird, fiigt sich gut in das Bild ein, das sich der Vf. bisher (1. c.) von 
dem Mechanismus der Sol-Gelumwandlung gemacht hat. (Buli. Acad. Sci. Agra Oudh 
Allahabad 1. 12—18. 1931/32. Allahabad, Univ., Chem. Lab.) ROGOWSKI.

Harold A. Abramson, Elektrokinetische Erscheimingen. VI. Beziehung zwischen 
elektrischer Beweglichkeil, Ladung und Titration von Prołeinen. (V. vgl. C. 1932. II. 
3067.) Durch Kombination der Theorien von SMOLUCHOWSKI, D e b y e  u. HuCKEL u. 
H e n r y  ergibt sich unter gewissen Annahmen, daB in Lsgg. m it gleicher Ionenstarke 
dio Beweglichkeit dessclben Proteins bei vorschiedener H '-Aktivitat der Anzahl der 
gebundenen H'-(OH')-Ionen proportional sein soli. Eigene Daten u. Daten von FlSE- 
LIUS (Dissertation, Upsala 1930) bestatigen dio Regel fiir Eialbumin, Serumalbumin, 
deaminierte Gelatine, Gelatine u. Casein. Dio Titrationskurven von Bence-Jones- 
Protein, R-Phycoerythrin u. C-Phycocyan werden aus den Beweglichkeiten yorausgesagt. 
Die Tatsache, daB nicht nur die isoelektr. Punktc, sondem auch die absol. Bcweglich- 
keiten von Quarzteilchen, die mit Serumalbumin oder Eialbumin bedeckt sind, m it den 
Beweglichkeiten fur die gel. Proteino fast ident. sind, zeigt, daB auch nach der Ad- 
sorption prakt. alle polaren Gruppen der Proteinmoll. zur Verfiigung stehen. Die schein- 
bare Dissoziationskonstante kann bei der Absorption an Quarz prakt. unyerandert
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bleiben, das Massenwirkungsgesetz gilt auch au der Phasengrenze. Diskussion der Er- 
gebnisse im Hinblick auf die Wrkg. von Immunsera u. die Aktivitat adsorbierter Enzyme. 
(J. gen. Phyaiol. 15 . 575—603. 1932. Cambridge, Harvard Univ.) K r u g e r .

Harold A. Abramson und E. B. Grossman, Eleklrokinelische Erschcinungen. VII. 
Be.zie.hu.iuj zwischen elektrischer Bewcglichkeit, Ladung, Titrationskurve und optischer 
Drehung von Proteinen. (VI. vgl. vorst. Ref.) Die Beziehung zwischen spezif. Drehung, 
Bo węgli clikeit u. osmot. Druok in Abhangigkeit voin Ph u. der Titrationskurve wird fur 
Eialbumin, Oliadin u. Oelatine diskutiert. Wahrscheinlich ist die Anderung der spezif. 
Drehung m it pu dor Proteinlsgg. dor Anderung der Ladung proportional. (J. gen. 
Physiol. 15 . 605— 10. 1932. Cambridge, Harvard Univ.) K r u g e r .

Harold A. Abramson, ElektrokinetischeErscheinungen. VIII. Oberfldchenleitfahigkeit 
von Cellulose und die Theorie von Smoluchowski. (VII. vgl. vorst. Ref.) Auswertung der 
Daten von B r i g g s  (C. 1928. II. 81) u. B u l l  u . G o r t n e r  (C. 1931. I. 1889) ergibt, 
daB dio allgemeinen Voranderungon von (Ks — K) u. £ bei Beriicksichtigung der Dicko 
der Doppelscliicht auf Grund der Beziehung von D e b y e  u . H u c k e l  mit der Theorio 
von SMOLUCHOWSKI nicht unvereinbar sind, daB aber dic Theorie unzureicliend ist. 
(J . physic. Chem. 36. 2141—44. Aug. 1932. New York, Columbia Univ.) K r u g e r .

VI. Vlassopoulos, Vber die Verteilung der elektrischen Ladungen im Eiiueifimolekul. 
(Vgl. V l a s s o p o u l o s  u. B l a n k , C. 1931. II. 1992.) Im Gegensatz zu Ma r in e s c o  
(C. 1931- I. 3219) wurde gefunden, daB dio DE. reiner Hamoglobinhgg. von der des W. 
nicht zu unterschoiden ist. B ei Saure- u. Laugenzusatz ergaben sich JL)E.-Werte, dereń 
Abweiehung von der DE. des W. auBorhalb der Fehlergrenzen zu liegen scheint. Ob 
es sich um eine Anderung der elektr. Symmetrie des Mol. handolt oder ob noch andere 
Erschcinungen mitspiolcn, war nicht festzustellen. (Praktika 7- 50—53. 1932.) H e l l r .

J. Loiseleur und L. Velluz, Herstellung -und Eige.nschaften von Protein-Cellulose- 
membranen. Durch Verdampfen gemischter Lsgg. von Celluloseacetat u. Proteinen 
(Casein, Gelatino, Ovalbumin) in HCOOII, CH3COOH oder HCOOH-Aceton werden 
Membrano erhalten, in denen das Protein homogen vcrtcilt ist. Das Adsorptions- 
vermogen der Proteine in der Membran bleibt erhalten. Casein-Cellulose- u. Oyalbumin- 
Cellulosemembrano adsorbieren Farbstoffe u. Elektrolyte um so starker, jo hoher der 
Proteingeh. ist (5—50%); Gelatine-Cellulosemembrano adsorbieren nicht. (Bull. Soc. 
Chim. biol. 14. 1210—17. 1932.) L o r e n z .

T. Alty, Die Diffusion von einatomigen Oasen durch Quarzglas. Dio experimentellen 
Daten der Literatur sind mit der Annahme vereinbar, daB die Diffusion inerter Gase 
durch Quarzglas durch das Hindurchtreten adsorbierter Atome durch enge Risse 
bedingt ist, wobei es scheint, daB die Atome direkt aus dem Gasraum in die Risse 
eintreten, ohne vorher an der Quarzoberflacho adsorbiert gewesen zu sein. (Philos. 
Mag. J .  Sci. [7] 15. 1035—48. 1/5. 1933. Canada, Univ. of Saskatchewan.) L. E n g e l .

Ichiro Sakurada, Ober die Viscositat lyophiler Kolloide. I. u. II. Mitt. Die 
Beziehungen zwischen den Gleichungen von E i n s t e i n ,  F i k e n t s c h e r  u . M a r k ,  
A r r h e n i u s ,  F i k e n t s c h e r ,  B a k e r  fur die Abhangigkeit der Viscositat von der 
Konz. werden hergeleitet. — An Hand der Daten von F i k e n t s c h e r  u . M a r k  fiir 
Lsgg. von niedrigviscoser Nitrocellulose in Butylacctat wird gezeigt, daB log i]jc bei 
samtlichen untersuchten Konzz., rjsv/c nur bei den kleineren Konzz. konstant ist; bei 
den hóher Yiscosen Nitrocellulosen yersagen die AR RH EN iussche u. die FlKENTSCHER- 
MARKSche Formel, die Formel von B a k e r  bleibt giiltig. — Berechnung des spezif. 
Vol. /  (Vol., das 1 g starre, kugelformige Kolloidteilchen besitzen muB, um dieselbe 
Viscositat bei derselben Konz. zu zeigen) der gel. Nitrocelluloseteilchen nach den yer
schiedenen Gleichungen ergibt sehr gutc Obereinstinunung. Die / - Werte werden ferner 
fiir Lsgg. von Nitrocellulose in yerschiedenen Losungsmm. (Daten von B a k e r )  u . fiir 
CeMiifraktionen berechnet. — Das Mol.-Gew. im Simie von S t a u d i n g e r  kann aus 
den Konstanten der BAKERschen Gloichung gefunden werden: K m =  K -a-M , wobei 
M  bei niedrigen Gliedern der polymerhomologen Reihe zu ermitteln ist. Das so fiir 
Polysl2/roZpriiparate berechnete Durchschnitts-Mol.-Gew. ist 40—50% hóher ais dio 
nach STAUDINGER aus K cm — M -K c gefundenen Werte. Im untersuchten Konz.- 
Bereich ist die BAKERsche Formel giiltig, log ij(c fiillt dagegen mit steigender Konz. 
(J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 445B—53. Okt. 1932. Kioto, Inst. of Phys. 
and Chem. R es.) K r u g e r .

Elmer O. Kraemer und Frank J. van Natta, Viscosiiat und Molekulargewicht 
polymerer Substanzen. An einer Reihe von Polymeren des gleichen Grundmol. soli die 
Abhangigkeit der Viscositat vom Mol.-Gew. experimentell kiargestellt werden. Ais
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Yersuchsmaterial wird HO{CH.^vCOOH yerwendet. Daraus erhiilt man dureh Er- 
hitzen bei yersohiedenen Tempp. u. Druckon Polymere der Zus. HO[(OH2)aCOO]xH . 
Dio Polymerisationsprodd. wurden dureh fraktioniertea Krystallisieren auf móglichst 
einheitliche Zus. gebraoht. Zur Best. der Mol.-Geww. wurden die Polyraeren in A  +  
CHCl^ gel. u. mit allcoh. KOII titriert. Dio so bestimmto Aeiditiit ist ein MaB fiir das 
Mol.-Gew., da bei der Polymorisation nur dio endstandige Carboxylgruppe erhalten 
bloibt. Zur Kontrolle wurden bei den niedrigen Polymoren Messungen der Siedepunkts- 
erhohungon ausgofuhrt. Bei den hóchsten Polymeren wurdo das Mol.-Gew. aus dem 
Sedimentationsgloichgewicht in der Ultrazentrifuge bestimmt; dabei zeigten sieh ge- 
ringe Diskrepanzen (titrimetr. 25 000, in der Ultrazentrifuge 27 000), die dureh die 
Inhomogenitat der Mol.-Geww. in dom Polymerisationsprod. verursaoht sein diirften.
— Viscositatsmcssungen werden an Lsgg. der Polymeren in (OHCl2)2 ausgofuhrt; zur 
Durchfiilirung der Messungen wird ein Viscosimeter naeh BlNGHAM yerwendet. Eine 
Sehubspannungsabhangigkeit der Viscositat wird nur in den hóchstkonz. Lsgg. der 
hochsten Polymere gefunden u. ist auch da so gering, daB sio ycrnaehlassigt werden 
konnte. Die relativo Viscositat der Lsgg. ?;/>/„ hatto bei 25° u. bei 50° nahezu denselben 
Wert. — In  den yerdiinntesten Lsgg. ist durchwegs (?;/% — 1) der Konz. c proportional. 
Zur Diskussion der Messungsergebnisse stcllen Vff. in einem Diagramm (r//i;0 — 1 )/c 
ais Eunktion des Mol.-Gow. dar. Das Diagramm ist eine maBig gekriimmte ansteigende 
Kurve; die Kurvo kann bei mittleren Mol.-Geww. zwar dureh eine Gerade approximiert 
werden, die Gorade wurdo aber nicht in den Nullpunkt eimnunden. Der Verlauf dieser 
Kurye laBt sich wedor dureh die Proportionalitatsbeziohung von STAUDINGER (vgl. C.
1932. II. 1028) noch dureh dio von E ik e n t s c h e r  (ygl. C. 1932. II. 797) yorgesehlagene 
Pormel quantitatiy erfassen. — Aus den Messungen ergibt sich eine Kritik an zahl- 
reichen yon STAUDINGER naeh Viscositiitsmessungen errechneten Mol.-Geww. lioch- 
molekularer Stoffe. Bei niedrigen Polymeren laBt sich experimentell eine Proportio- 
nalitat zwischen (»y/j/0— l)/c u. dem Mol.-Gew. nacliweisen. Oberhalb eines Mol.- 
Gew. von 10 000 liegen meist keine Mol.-Gew.-Bestst. vor; Extrapolation der Pro- 
portionalitiit — dio von STAUDINGER angowendete Rechenmethode — ist naeh den Mes
sungen der Vff. nicht berechtigt; Vff. sind der Ansicht, daB die so erhaltenen Mol.- 
Geww. zu hoch sind. (J . physic. Chem. 36. 3175—86. Dez. 1932. Wilmington, Del., 
Experimental Station, E. I. du Pont de Nemours & Co.) E is e n s c h it z .

J. H. de Boer und c. J. Dippel, Die Adsorption von Caesium an Calciumfluorid- 
schichłen. Um die Frage beantworten zu konnen, ob dureh induzierte Polarisation 
neutraler u. dipolfreier Atome u. Moll. eine mehrmolekulare Adsorptionsschicht ge- 
bildet werden kann, untersuchen die Vff. dio Adsorption des sehr stark polarisierbaren 
Cs an CaP2-Schiehten. Die experimentelle Durchfiihrung der Adsorptionsmessungen, 
die jodometr. Best. der sehr kleinen Cs-Mengen u. yersehiedene Fehlerąuellen werden 
ausfuhrlich besprochen. Die Verss. werden in Lampen mit aufsublimierten CaF2- 
Schichten durehgefuhrt; an Glas wird Cs nicht in nennenswerter Menge adsorbiert. 
Bei der Vers.-Temp. (20°) tr itt  eino Rk. zwischen Cs u. Glas nicht ein; bei 100° jedoch 
beginnt Cs schon mit Glas unter Wasserstoff- u. Caesiumoxydbldg. zu reagieren. Naeh 
Beendigung der Gleichgewichtseinstellung wird das adsorbiertc Cs mit luftfreiem W.- 
Dampf oxydiert, dadurch wird eine Bldg. von Peroxyd bei dem Offnen der Lampe 
yermieden. Die Adsorptionsgleichgewichte stellen sich in langstens 2 Tagen ein; die 
Einzelbestst. weisen Fchler bis zu 5%  auf. Es werden 4 Adsorptionsisothermen an- 
gegeben. Im  Gegensatz zu den Verss. mit J  konnen die Cs-Isothermcn nicht dureh glatte 
Kurven wiedergegeben werden, sie weisen einen Knick auf. Der erste Tcil der Kuryen 
wird der n. Adsorption an der ganzen Oberflache zugeschrieben, der lctztero Teil der 
Adsorption der naeh dom Vollbauen der interlamellaren Raumo iibrigbleibenden Ober
flache. Dio adsorbierte Menge weist auf eine mehratomare Adsorption hin, da sich 
aber bei der Adsorption yersehiedene Effekte iiberlagern, kann die theoret. abgeleitete 
Adsorptionsformel fiir meliratomaro Adsorption (vgl. C. 1929. II. 1635) in diesem Fallo 
nicht angewendet werden. (Z. physik. Chem. Abt. B. 21. 278—91. Mai 1933. Eindhoyen, 
Natuurk. Lab. d. N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.) JUZA.

Clarence H. Winning und John Warren Williams, Die Sorption organischer 
Ddmpfe dureh Olyptalharze. Es wird ein App. beschrieben, mit dem die Sorption yon 
Dampfen von Methanol u. Aceton an Glyptalharze (kunstlich hergestellt aus 2 Moll. 
Glycerol +  3 Moll. Phthalsaureanhydrid dureh 4-std. Einw. bei 200°, ziemlieh 11. in 
Methanol oder Aceton) in gasfreier Atmosphare bestimmt wird. Dabei wird die ab- 
sorbierte Menge ais Gewichtsdifferenz der Probe des gepulverten Harzes vor u. naeh der

XV. 2. 24
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Sorption mittela einer Quarzfedorwaage naolł Mc B ain -B aR K  erhalten. Gemessen 
werden die Absorptions- u. Desorptionsisothermon bei 35 u. 50°. Aus den Ergebnissen 
lassen sich folgende SchluBfolgerungen ziehen: 1. Nach der Form der Isothermen ist 
das Glyptalharz ein typ. ąuellbares Gel. 2. Die Messungen stiitzon die Vorstellung, 
daB ungeordnete Riesenmoll. die Struktureinheiten des Harzes bilden. 3. Der erste 
Teil der Sorptionsisothermen ist bedingt durch eine Oberflaehenadsorption, wiihrend 
der letzte Teil durch rcine Capillarkondensation bedingt ist; dazwischen befindet sich 
eino t)bergangszone. 4. Durch Nachbchandlung des Harzes bei 105° wachst mit zu- 
nehmender Behandlungsdauer dic TeilchengroBe, u. dio Struktur verandert sich; 
gleiclizeitig sinkt dio Loslichkeit in Methanol u. Aceton. 5. Die Anderungen der freien 
Energie bei der Sorption u. die differentialen SorptiouswiLrmen lassen sich aus den 
Isothermen berechnen. Aus letzteren folgt ebenfalls, daB dio Sorption im letzten Stiick 
der Isothermen reine Capillarkondensation ist, wobei sich die Verdampfungswarme pro 
Mol. fur Aceton zu ca. 130 cal, u. fiir Methanol zu ca. 285 cal ergibt. 6. Aus dem auf 
Capillarkondensation beruhenden Teil der Isothermen liiBt sich der Radius der 
capillaron Raumc des teilweise geąuollenen Gels der GroBenordnung nach berechnen; 
es ergeben sich Radien von einigen m/t. 7. Die Sorption ist, mit Ausnahme der aller- 
letzten Spuren, Yollstiindig reversibel. Eino bcobaehtete Hysteresis ist, was sich auch 
dureb thermodynam. Uberlegungen zeigt, mehr scheinbar ais wirklich. 8. Zur voll- 
stiindigen Erreichung des Gleichgewichtes sind bei der Sorption mindestens 24 Stdn. 
erforderlich, bei der Desorption mehrere Tage. 9. Ahnliche Ergebnisse wurden an einer 
Probe von Celluloseacetat ais Sorbens erhalten. (J. physic. Chem. 36. 2915—35. 1932. 
Madison, Wisconsin, Univ. of Wisconsin.) E e b e .

B. Anorganische Chemie.
O. Honigschinid und W. KapJenberger, Hevision des Atomgewichtes des Selens. 

Sy-nthese des Silberselenids. A s to n  berechnete ais At.-Gew. des Se 78,96 ±  0,04, 
wiihrend intemational 79,2 angonommen wird. Keine bisherige Best. genfigt den 
modernen Anforderungen, wie eine Diskussion ergibt. — Vff. messen wie 1931 beirn S 
mittels Synthese des Ag2Se, indem sie reines Ag im Se-Dampf erhitzen. Das Se wird 
uber das Se02 gereinigt, letzteres durch Hydrazin roduziert u. im N2-Strom dest. D. des 
AgsSe 8,20 bei 25°. ■— Ag2Se beginnt bald iiber 400° zu dissoziieren; Yff. entfemen das 
iiberschussige Se boi 300° im K2-Strom, dann bei 190° im Hochvakuum; der Hg- 
Dampf wird dabei mit der fl. Na-K-Legierung abgefangen. Dio Synthese wird bis zur 
absol. Gewiehtskonstanz wiederholt. Ais At.-Gew. wird in 11 Verss. 78,962 i  0,002 
gefunden (Ag =  107,880). (Z. anorg. allg. Chem. 212 . 198—208. 27/5. 1933. Munchen, 
Chem. Lab. d. Bayr. Akad. d. Wissensch.) W. A. R o t h .

Don M. Yost und John B. Hatcher, Die Chemie des Fluors. tjberblick: Darst. u. 
Eigg. des elementaren F 2, gasformiger, fl. u. gel. HF, Analyse, Fluorido Yon C, Si, P, 
Os, Re, S, Se, Te, N, Cl, Br, J  u. O. (J. chem. Educat. 10 . 330—37. Juni 1933. 
Pasadena, Calif., Inst. of Technol.) R . K . M u l l e r .

D. H. Howard jr. und A. W. Browne, Des Verhalten von Stickslofficasserstoffen 
und ihren Deriraten infliissigem Ammcmiak. VII. Bildung von Hydrazin durch therrnische 
Einwirkung ron weifigluhenden Fudm, die sich infliissigem Ammcmiak be.finden. (VI. vgl. 
C. 1920. I. 813.) Vff. untersuchen, ob die bei der therm. Zers. Y o n  NH3 auftretenden 
Zwischenprodd. mitcinander oder mit NH? N2H4 oder eine andere N-H-Verb. zu bilden 
imstande sind. Die Verss. werden in fl. KH:i durchgefiihrt, um so die instabilen Zwischen
prodd. durch rasche Abkiililung stabilisieren zu konnen. Es wurden im allgemeinen 
W-Faden von 0,05 mm Durchmesser, dio auf etwa 3000° erhitzt wurden, venvendet, 
auBerdcm Metallfiiden aus P t,  Ni-Cr, Mo, thoriertem W, u. einer W-Pt-Legierung; 
die bei weitem beste Ausbeute wurde m it dem auf hohe Temp. erhitzten W-Faden 
erzielt. Ferner wurde der Durchmesser der Metallfiiden, die Temp. der Faden u. 
des fl. NH3, die Menge des vorhandenen fl. NH,, u. die Dauer des Vers. variiert. 
Die Ausbeute wird durch geringen Durchmesser u. gerade Gestalt u. hohe Temp. 
des Fadens giinstig beeinfluBt. Bei liingerer Dauer des Vers. wird ein Teil des ge- 
bildeten N2H 4 wieder zers. Im gunstigsten Fali, mit einem W-Faden von 0,05 mm 
Durchmesser u. 3000°, werden etwa 0,25% des zers. NH, in N2H 2 umgewandelt, das 
sind 0,38 g N 2H | pro 1 kWh. Vff. Yertreten die Anschauung, daB die Primśirrk. in 
der Gasschieht, clie den gliihenden Faden umgibt, vor sich geht. In  dem fl. NHS in un- 
mittelbarer Umgebung des Fadens spielen sich dio Sekundarrkk. ab. Fur einen be-
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stimmten Rk.-Mechanismus entscheiden sich die Vff. nicht. (J .  Amer. chem. Soc. 55. 
1968—74. Mai 1933. Ithaca, N. J . ,  Baker Lab. of Chem. Cornell Univ.) J u z a .

A. L. Dresser und A. W. Browne, Wasserfreie Hydrazine. VI. Hydrazin-
trinitrid-Monohydrazinat, N tH5N3-A'jfl’.,. Mit mikroskop. Unterss. von C. W-Mason. 
(V. vgl. C. 1932- I. 1642.) Vff. stellen Hydrazintrinitrid-Monohydrazinat dar, indem 
sio eine beinahe gesittt. Lsg. von Hydrazintrinitrid in wasserfreicm Hydrazin mit dem 
gloichen Vol. absol. A. yersetzen. Es fallt dann die Verb. in Form weiBer Krystalle 
vom F. 66,4° aus. Die krystallograph. u. opt. Eigg. der Krystalle werden angegeben. 
Es wird ferner das F.-Diagramm des Systems Hydrazintrinitrid-Hydrazin untersucht 
u. dio Existenz der praparatiy gewonnenen Verb. bestatigt. Ferner werden zwei 
Eutcktica bei 51,6° u. etwa 11% N2H., u. bei —17,5° u. etwa 78% N2H, festgestellt. 
Der F. des reinen Hydrazintrinitrids liegt bei 75,4°. (J . Amer. chem. Soc. 55. 1963—67. 
Mai 1933. Ithaca, N. Y., Baker Lab. of Chem., Cornell Univ.) J u z a .

Linus Pauling, Die Formeln der Antimonsdure und der Antimonate. Fur dio 
Sauerstoffsiiuren kommen ais die beiden Extreme Kovalenz- u. Ionenbindung in Frage. 
Bei den Sauerstoffsiiuren der Elemente in ihrer hóchsten Valenzstufe werden die tat- 
saehlichen Verhaltnisse, die Siiuren der Ubergangsglieder ausgenommen, durch die 
Annahme von Ionenbindung am besten wiedergegeben. Bei den Sauerstoffsiiuren 
niedriger Valenzstufe u. bei den Sauren der Ubergangsclementc ha t dio Bindung mehr 
koyalenten Charakter. Die Uberlegungen des Vf. beziehen sich auf die Sauerstoff- 
siluren maximaler Valenz der Hauptgruppen. Aus dem Verhiiltnis von Kationen- zu 
Anionenradius ist zu ersehen, welche Koordinationszahl des Zentralions in der Ver- 
bindung zu erwarten ist. In  Ubereinstimmung mit experimentellen Erfahrungen u. 
den bisherigen Vorstellungen iiber den Bau der in Frage kommenden Sauren ergeben 
die lladienyerhaltnisse, daB Bul, CIV u. Nv die Koordinationszahl 3 in ihren Saucrstoff- 
siiuren haben, Be11, (Al111), SiIV, P v, SeVI, C1VI1, Asv, Sevł, Brvn die Koordinations
zahl 4 u. Mg11, (Alm), Znn , Gai” , G e i\ Cd1', I n '” , Sn '1', Sbv, TeVI, J vn die Koordi
nationszahl 6 haben. Vf. weist darauf hin, daB der Obergang von ortho- zu meta- 
Siiuren im allgemeinen, unter Beibehaltung der fiir das betreffende Kation geltenden 
Koordinationszahl, ais eine Polymerisation der Moll. aufzufassen ist. Die von den 
borechneten Radienverhiiltnissen geforderten Strukturen stimmen mit den in der 
Literatur yorhandenen Anschauungen iiber den Bau der Sauerstoffsiiuren u. ihrer Salze 
iiberein, nur in dem Fali der Antimonsiiure u. der Antimonate kammt Vf. zu einer 
neuen Formel, niimlieh HSb(OH)6. Mit Hilfe dieser, koordinatiy sechswertiges Sb 
enthaltenden Formel, kann eine Systematik der bekannten Antimonsiiuren u. ihrer 
Salze aufgestellt werden. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1895— 1900. Mai 1933. Pasadena, 
California, Gates Chem. Lab., Inst. of Technology.) J u z a .

Ulrich Hofmann, Benierkung zu: Die Olanzkohle, A  Differenł Form of Carbonl 
B y Sterling B. Hendricks. (Vgl. C. 1933. I. 397.) Die Resultate von HENDRICKS 
sind z. T. sehon durch friihere Arbeiton des Vf. bekannt. (Z. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 
330. April 1933. Berlin-Charlottenburg, Anorgan. Lab. d. Techn. Hochsch.) S k a l ik s .

L. A. O Lenry und H. H. Wenzke, Reaktionen wid Eigenschaflcn von Borfluorid 
in Melhylalkohol. (Vgl. C. 1931. II. 3096.) Vff. bestimmen dio Leitfahigkeiten u. 
Dampfdrucke yerschiedener CH3OH-BF3-Gemische bei 25°. Die Leitfahigkeitskurye 
hat ein Maximum bei einer Verd. von etwa 60 1/1 Mol. BF3 u. fallt bei weiterer Ver- 
diinnung auf den fiir das Losungsm. geltenden W ett herab. Vf. vermuten, daB dies 
m it einer Zers. der MethoxyfIuorborsaure unter Bldg. von CH30B F 2 zu erklaren ist. 
Aus der Dampfdruck-Konz.-Kurve schlieBen Vff. auf das Vorhandensem eines Gleich-

XBF3
gewichte3 BF3 -(- CH301I ^  CH ,OH. Es wird das Hg-Salz der Methoxyfluorborsiiure 
Hg(CH3OBF3)2 durch Einw. von HgO auf die Saure dargestellt u. analysiert. Elcktro- 
positivere Elemente liefern m it der Saure keine Salze, da sie sich unter MeBFj-Bldg. 
zers. Es wird schlieBlich ein fur die katalyt. Bldg. von Acetal aus Acetylen u. A. inóg- 
licher Rk.-Mechanismus angegeben. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2117—21. Mai 1933. 
Notre Damo, Indiana, Departni. of Chem., Univ.) Ju za .

Erhard Gruner, Untersuchungen an Alkali-Aluminiumsilicaten. VII. Das Ver- 
liallen einiger mineralischer Zeolilhe zu flussigem Ammoniak. (VI. vgl. C. 1932. I. 2699.) 
Basenaustausch in Zcolithen bedingt eine Anderung des W.-Geh. Vf. wendet die 
Extraktion m it fl. N H 3 (vgl. B il t z  u . L e h r e r , C. 1928- II- 633) auf naturliche Zeolithc 
an. Es zeigt sich, daB ebenso wie bei Permutiten ein Teil des W. an Ca" ais [Ca(H20).2]

24 ’
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oder an S i02 in Form von Hydraten wie H 2Si03 oder H.jSiO., gebunden ist, wahrend 
ein Teil mit fl. NH3 nicht entfernbar ist. Es ergibt sich folgende Verteilung des W.: 
Deamin [A120 3-5 S i02- 4 H 20-0][C a(H 20 )2]. .H 2Si03, Alkalidesmine [A120 3- 5 S i02-
4 II20- 0]N a2(K2). .H 2Si03, Chabasit ‘ [A120 3- 2 S i02-H 20-0][C a(H 20 )2]. .2 H4Si04, 
Alkalichabasite [A120 3-2 S i02-H20-0 ]N a2(K2). .2 H 4Si04, Heulandit [A120 3- 5 S i02-
2 H 20- 0][Ca(H„0)2] . .2 H 2Si03, Alkaliheulandite [A120 3- 5 Si02- 2 H 20- 0]N a2(K2) . .
2 H 2Si03. Bei reinen Alkalizeolithen (Nalrolith, Analcime) ergibt sich aus der Unmog- 
lichkeit einer Entwasserung m it fl. NH3 die Abwesenheit von Hydratations- bzw. 
Kieselhydrat-W. Prehnit wird sehr raseh yollstandig entw.Łssert. — Die Unteres. 
zeigen also, daB im Gegensatz zur Annahme auf Grund isothermer Abbaukuryen defi- 
nierte Hydratstufen von Zeolithen bestehen, die beim isothermen Abbau deshalb nicht 
crfaBt werden konnen, weil die Hydrate des Bodenkorpers in allen Verhaltnissen in- 
einander 1. sind. Oberhalb Zimmertemp. wird die Erkennung der Hydrate durch die 
osmot. W.-Bindung gestort. Dio angegebenen Formeln sollen keine „Konst.-Formeln“ 
darstellen. (Z. anorg. allg. Chem. 211. 385—97. 21/4. 1933. Dresden, T. H., Inst. f. 
anorg. u. anorg.-techn. Chemio.) R. K. M u l l e r .

0-. Scagliarini und F . Gentile, Ober die Zersetzungsprodukłe des Kaliumsulfo- 
nitroprussids. (Vgl. C. 1931. II. 472.) Die im Komplex K4Fe(CN)tSNO angenommeno 
Bindung der NO-Gruppe an Fe iiber S ist unwahracheinlich, da in absol. Methylalkohol 
die Rk. zwischen K 2S u. Na-Nitroprussid sehr raseh u. fast quantitativ erfolgt. Richtiger 
erscheint es, daB S sich in semipolarer Bindung (nach SlDGWICK) an den N der NO- 
Gruppe anlagcrt. Hierfiir spricht, daB beim Stehenlassen der wss. Lsg. Zers. unter 
Bldg. von K N 02, K 4Fe(CN)8, S, FeO u. Fe20 3 erfolgt, ais Zwischenprod. wird K 3[Fe- 
(CN)5H 20 ] angenommen. Mit feinverteiltem Ag oder Ag20  behandelt liefert die k. 
wss. Lsg. Ag2S, K 3[Fe(CN)5H 20 ] u. K N 02. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 17. 
398—401. 5/3. 1933.) “ R, K. Mu l l e r .

W. Manchot und J. Diising, Studien -iiber die Eisendhnliclikeit des Rutheniums: 
Vber Ruthenium-Nitroprussidnatrium. Yff. beschreiben zunachst die Darst. des noeh - 
unbekannten u. wegen seiner Leichtloslichkeit u. Zersetzliehkeit sehwer gewinnbaren 
Na4Ru(Cy)6. 3,4 g Bohr reines (K-freies!) NaCN in wenig W. gel., wird m it 2,1 g RuC13 
in kleinen Portionen zusammengebracht u. vorsichtig auf dem W.-Bad eingeengt. Der 
dunkelbraune Brei wird griin, hellblau, endlich weiB. Das komplexe Na4Ru(tiy)0 gibt 
die charakterist. Violettfarbung m it Fe III-Chlorid. Die aus W. durch eiskalten A. 
ausgefallten Krystalle sind weiBe, wasserfreie, yerfilzte undurchsichtige Nadeln, etwas 
hygroskop. Umkrystallisation in W. ergibt ein Trihydrat in Form schoner, dicker, 
platter, durchsichtiger, nicht hygroskop. Prismen, welche bei 110° die 3 Molekule 
Krystallwasser abgeben. — Darst. des R'u(Cy)5(NO)Na2: Das Na4Ru(CN)6 wird mit 
verd. H N 03 auf dem W.-Bad erwarmt, nach 2 Stdn. eingedampft. Das Rk.-Prod., 
RuCys(NO)Na2, ist etwas dunkler ais die entspreehende K-Verb., in W. swl., im Verh. 
analog dem K-Salz. Gegeniiber Schwefelalkalien wie Fe-Nitroprussidnatrium; in verd. 
•HN03 etwas mehr 1. m it rosaroter Farbę wic in W.; mit Metallsalzen ebenfalls wie 
Fe-Nitroprussidalkalien charakterist. Fallungen. Mit AgN03 entsteht ein- in verd. 
H N 03 unl., in NH3 1. Nd., etwas dunkler u. rotbrauner ais der der entsprechenden 
Eiscnnitroprussidnatriumverb., m it CuS04 gelbbrauner, m it N iS04 braungriiner, mit 
Co(N03)2 braunroter Nd. Troeken erhitzt, yerpufft das Ru-Nitroprussidnatrium, mit 
konz. H N 03 erfolgt heftige Zers., bisweilen unter Feuererscheinung. (Z. anorg. allg. 
Chem. 212. 109—12. 13/5. 1933. Miinchen, Anorgan.-Chem. Labor. d. T. H.) E . HOFF.

W. Manchot und J. Diising, Ober die niedrigsten Werłigkeilsstufen von Rhenium 
und Ruthenium: dreiwertiges Rhenium und einwertiges Rutlienium. Vff. berichten 
iiber Oxydations- u. Red.-Verss. an Re III-Lsg. Gewinnung der Yers.-Lsg.: 3-std. 
elektrolyt. Red. von 0,5 g K 2ReCl6 iiber Hg, 0,2 Amp., 3—3,5 Volt Klemmspannung, 
Tonzelle ais Diaphragma, 2 n. H 2S04 ais Anodenfl., Pt-D raht ais Anodę. Die dunkel- 
moosgriinc Lsg. wird auf versehiedenste Weise oxydiert: a) Autoxydation m it gas- 
fórmigein Sauerstoff: Dio anfanglicli sehr schnell yerlaufende Sauerstoffaufnahme 
(1 . Aquivalent Sauerstoff nach 4,5 Min., 2. Aquivalent nach weiteren 11,5 Min.,
3. Aquivalent nach weiteren 23 Min.) yerlangsamt sich bis zur Erreichung der 7-wer- 
tigen Re-Stufe sehr (4. Aquivalent erst yollstandig nach weiteren 425 Min.). Die Farbę 
der Lsg. geht dabei yon dunkelmoosgriin iiber braun, burgunderrot, pcrmanganatrot 
in farblos bei der Erreichung der letzten Stufe iiber. Endprod. ist immer Perrhenat 
nach Beendigung der 0 2-Aufnahme. Die dunkelweinrote (Aufnahme von 2 Aqui- 
yalenten 0 2) u. die hellrote Permanganatfarbe (3 Aquivalente 0 2) sind charakterist.
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fiir dio Autoxydation der Ee III-Lsg. Dio hellrote Permanganatfarbe entsprichfc sechs- 
wertigem Re. — b) Oxydation mit KMnOj: Der Oxydationsverlauf schwefolsaurer 
Re III-Lsg. ist in 0 2-Verbrauch u. Farbwechsel analog dem yorhergehenden. — c) Aut- 
oxydation in HCl-Lsg. (ReIII-Lsg., dargestellt durch 5-std. eloktrolyt. Red. von 
0,25 g K 2ReCl8 in 30 ccm 2 n. HC1, Anodo: Kohlestift). Die R eIII-Lsg. vermag ins- 
gesamt nur 1 Aquivalent Sauerstoff unter den gewiihlten Bedingungen aufzunehmen. 
Eingedampft fallt aus der grungelben FI. K 2ReCl0 aus. — d) Autoxydation in iiber- 
schiissiger NaOH fuhrt nach 6 Stdn. zur Bldg. von Natriumperrhenat. — Beim Vers., 
feste Verbb. von Re (III) zu isolieren, erhielten Vff. immer unter Disproportionierung 
der auOerst instabilen niederen Oxydationsstufe Metali u. 4- bzw. nooh hóherwertiges 
Ro-Salz. Vff. weisen auch nach, daB dio von J C e a u s s  u . STEINFELD dargestollten 
Ro-Salzo nicht der Ro III-Stufo angehóren kónnen, weil ihnen das charakterist. Merk- 
mal dieser Stufe, das starkę Red.-Vermogen in saurer Lsg. fehlt. — Red. von Re (III) 
zu einer niederen, H 2-cntwickelnden Stufe: Das Re (III) entwickelt weder in saurer, 
nooh in alkal. Lsg. Wasserstoff bei langerem Kochen. E rst bei Red. dos Re (III) mit 
Natriumhypophosphit zu einer niedrigeren Stufo [2- bzw. 1-wertiges Re, wahrschein- 
licher ist Re (II)] tr itt  H 2-Entw. auf. Auch Zusatz einer reduzierbaren Motallyerbin- 
dung, Ru (Il)-Chlorid, bringt Re (III)-Lsg. zur H 2-Entw. Im letzteren Falle entsteht
l-wortiges Ru, das d ieH 2-Entw. bew irkt.— Das farblose Ru (I) entsteht auch beiVer- 
wendung yon Ti (III) oder Natriumhypophosphit ais Red.-Mittel fiir Ru(II)-Lsg. 
Ru(III)-Lsg. muB primar erst zu Ru(II)-Lsg. reduziert werden, bevor die Red. zu 
Ru (I) erfolgen kann. Die Vorwendung dieser 3 yerschiedenen Red.-Mittol stellt die 
Einwertigkeit des Ru sichor. Zugleich gewinnt durch diesen Beweis der Einwertigkeit 
des eisenahnliohen Ru u. durch die Tatsache, daB Fe im period. System von oinwertig 
auftretendcn Elementen umgeben ist, die Moglichkoit von Fe (I) an Wahrscheinlichkeit. 
(Z. anorg. allg. Chem. 212 . 21—31. 13/5. 1933. Mtinchen, Anorgan.-chcm. Labor. d. 
T. H.) __________________ E. H o f f m a n n .

Paul Pascal, Traitć do chimio minćrale. T. 4: Antimoine, Bismuth, Vanadium, Niobium,
Tantale, Boro par Champetier, A. Chrćticn. Paris: Masson ct Cio. 1933. (X X III, 631 S.). 

Paul Pascal, Traitć de chimie minerale. T. 9.: Etain, Plomb, Thallium, Manganżse, Rhćnium,
Fer par A. Bruiltet, G. Chaudron. Paris: Masson et Cie. 1933. (X X III, 932 S.) 8°.
170 fr.

Paul Pascal, Traite de chimio minerale. T. X. Nickel, Cobalt, Chrome. Etude gćneralc des
complexes. Paris: Masson et Cie. (1118 S.) Br.: 200 fr.

D. Organische Chemie.
A. Burawoy, Ober den Chemismus der Addition an Doppelbindungsgruppen. Vf. 

hatte bekanntlich gezeigt, daB es zwei yerschiedene Chroinophortypen gibt, ungesatt. 
Atome freier Monoradikale oder im Diradikalzustand befindlicher Doppelbindungen 
(JS-Chromophorc) u. konjugierte Systeme (if-Chromophoro). Beide Typen kónnen in 
ein u. derselben Verb. yorhanden sein; es liegen dann Gemische von Elektronenisomeren 
vor. Dio iJ-Banden sind relatiy wenig intensiv, d. li. die Gleichgewichto onthalten nur 
geringe Mengen Diradikalform bei gewóhnliehen Doppelbindungen. Da die Dissoziation 
von Athanen u. Hydrazinen dem tlbergang der „gesatt.“ Doppelbindungen in die 
Diradikale entspricht, muB letztercnfalls dio Menge an Biradikalform (Intensitat der 
iJ-Banden) gemaB folgender Reihe der Substituenten zunehmen, die durch die Er- 
fahrungen an freien Radikalen nahegelegt w ird: CH, <  C2H 5 <  C3H 7 <  n-C.,H9 <  
iso-C.,H9 <  tert.-Butyl <  C0HS <  C0HS■ C6II, <  (C6H5)3C u. CeHj <  C6H 4-0-C H , <  
CjHj-N^CHjJj [p]. — Vf. stellt nunmehr folgenden Satz auf u. begriindet ihn: Dio 
Reaictiyitat dor Doppelbindungsgruppen ist durch die in der Biradikalform yorhandenen 
Moll. bedingt. Fiir die Additionsgeschwindigkeit kann maBgobend sein der Sattigungs- 
grad der Radikalatome in der Biradikalform (Fahigkeit, mit einem anderen Atom unter 
Bldg. einer homoopolaren Bindung zusammenzutreten) — dann erfolgt die Addition 
direkt wio bei den gewóhnliehen freien Radikalen — oder der polare Charakter der an- 
lagemden Moll. — es bildet sich zuerst eine Mol.-Verb., was die Gesamtgeschwindigkeit 
bestimmt. Man konnte ais ausschlaggebenden Faktor die Neigung der Doppelbindungen 
zur Aufspaltung yermuten. Dann sollte dio Addition um so schneller yerlaufen, je 
leichter diese Aufspaltung ist, d. h. jo mehr Biradikalmoll. yorhanden sind, also ent- 
sprechend obiger Substituentenreihe. Da aber bei zahlreichen bekannten Rkk. dio Ge- 
schwindigkeit genau in der entgegengesetzten Reihe zunimmt, ist diese letztere Auf-
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fassung unmóglich. Die Additionsneigung ist um so geringer, je melir Biradikalmoll. 
vorhanden sind; der Sattigungsgrad der ungesatt. Atome der Doppelbindungsgruppen 
ist der maBgebendo Faktor. Angefiihrt werden: Polymerisation, Autoxydation, Diazo- 
methanaddition, Bisulfitaddition, Rk. mit Phenylhydrazin, Hydroxylamin, Brom- 
addition, Hydrierung, femer die Polymerisation der Ketene (vgl. auch Schonberg ,
C. 1929. I. 997. II. 2449). Es ergibt sich daraus, daB die Anlagerungsrkk. sich direkt 
an den Biradikalen yollziehen. Auch bei den Hexaarylathanen reagiert bekanntlich 
normalerweise nur die Triarylmethylform (iiber die Aufklarung einer scheinbar ab- 
weichenden Erscheinung s. ZlEGLER u. O rth , C. 1932. I. 3299). Die bekannt-c Tat- 
sache, daB Brom auch mit Hexaphenylathan reagiert, halt Vf. noch fur untersuchungs- 
bediirftig. Bei den diskutierten Rkk. ist die Annahme einer Mol.-Verb. ais Yorstufo der 
Aufspaltung der Doppelbindung unnótig. Mit Hilfe dieser Uberlegungen will Vf. auch 

, die im Widerspruch zum Modeli stehende trans-Addition an Doppel-
bindungen deuten. In nebenstehender Form, in der die Punkte einzelne

0 ----• Valenzelektronen bedeuten, besitzen die ,,frcien“ Valenzcn nieht die
Starrheit n. Bindungen. „T ritt der Addcnd in trans-Stellung heran,

Ć----•  so wird das Elektron um das zugehórige C-Atom schwingen u. unter
Verschiebung der Bindungen C a u. C b trans-Anlagerung erfolgen“ — 
ohne daB eine primare Drchung um die C-C-Achse notig ist. Vf. will auch 

die WALDENsche Umkehrung auf die intermediare Bldg. freier Radikale oder auch 
lonen zuruckfiihren. — Im Gegensatz zu obigen Rkk. steht die Addition von Ketenen 
an Doppelbindungsgruppen: Diphenylketen lagert sich leichter an ais aliphat. Analoge. 
Die Fahigkeit der Doppelbindungen zur Ketenaddition nimmt in der Reiho Alkyl <  
Phenyl <  p-Anisyl <  o-Anisyl <  p-Dialkylaminophenyl bei Ketonen, Diketonen, 
Nitrosoyerbb. u. Anilen zu. Hicr ist nieht der Sattigungsgrad, sondern der polare 
Charakter der sich addierenden Verbb. maBgebend: Die Neigung zur Ketenaddition 
gcht der Bldg. von SnCl4-Additionsprodd. parallel, ebenso der GroBc des Solyato- 
chromiecffekts (B u r a w o y , C. 1931. I. 424), der wesentlich glcichfalls vom Polaritats- 
grad einer Vcrb. abhangt. Bei den Ketenadditionen sind danach Molekiilvcrbb. ais 
Vorstufen der eehten Addukte anzunehmen. In der Tat sind iiberall dort, wo der polare 
Charakter der Addenden keinen EinfluG hat, die GesetzmaBigkeiten wieder n . : Poly
merisation der Ketene (wo wic bei der Assoziation der Triarylmethyle der elektrochem. 
Charakter bedeutungslos ist), Zerfall der aus Ketenen u . Doppelbindungsgruppen er- 
halt-cnen Vierringe. So erklart sich die merkwiirdigc Tatsache, daB dio Vierringe um 
so leichter zerfallen, je  leichter sie sich gebildet haben — um so leichter namlich, jo 
gro Ber dio Affinitatsbeanspruchung (sattigende W rkg.) der Substituenten ist. Auch die 
Reaktiyitatsreihen in der C hlorierung der Ketone mit O xalylchlorid  oder Phosphor- 
pentachlorid sind analog dureh primare Bldg. von Mol.-Verbb. zu deuten. — Nieht in 
diesen Rahmen gehoren die zu heteropolaren Verbb. fiihrenden Additionsrkk. [Na- 
Addition, Addition von Brom an Tetra-(p-dimethylamidophenyl)-athylen], da es sich 
hier nur um Aufnahme oder Abgabo von Elektronen handelt. Vf. halt in den so ent- 
stehenden Stoffen nieht die Athylen-C-atome fiir Trager der Ladung, sondern formu- 
liert z. B . :

[ | - / _ > C H - CH= < 3 ^ ] Nał++ und

I R ,N + = < /  \ v  /  N==NRj I „

r , n - c 6h 4/  \ c 8h 4. n r ,  _|
da nach seinen Unterss. die Farbigkeit organ. lonen stets dureh konjugierte Systeme 
bedingt ist u. in einem Kation stets das positivste Atom eines solchen Systems 
das Elektron abgibt. Die Fahiglceit zu solcherlei Additionen ist nieht dureh den 
Sattigungsgrad der Athylen-C-Atome bedingt, sondern dureh die Neigung zur Auf
nahme bzw. Abgabe von Elektronen. Deshalb addieren z. B. phenylierte Doppel
bindungen leichter Natrium ais Verbb. mit zwar ungesattigteren, aber weniger negativen 
aliphat. Doppelbindungen. — Vf. hat vor einiger Zeit (C. 1931. I. 424) gezeigt, daB 
zwischen Liehtabsorption u. ungesatt. Charakter der Chromophoro kein Parallelismus 
besteht. Dio Ausnahme bei den Ketenen ( S t a u d i n g e r ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 42 
[1909]. 4253; Liebigs Ann. Chem. 384 [1911]. 45) ist nur scheinbar, da bei ihnen die 
Addition (s. oben) kein MaB fiir den Sattigungsgrad ist. Auch die Uberlegungen 
S t a u d i n g e r s  (Ber. dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 3530. 3535) iiber den Mechanismus
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der Autoxydation u. Benzoinkondensation von Benzaldehyden entbehren jetzt der 
B cgriindung. — Aus d e r In tensitat u. B reite  der ii-Banden laBt sich berechnen , daB 
bei gewóhnlicher Temp. der Geh. an Biradikalmoll. zwischen 10~- u. 10-7 schwankt. 
Daraus berechnet sich, daB dio Biradikalformen um 2,5—9,0 Cal energiereichcr sind 
a is  die n. A thylenform en. Dio Aufspaltungsenergio der zw eiten Bindung einer Doppel- 
bindung ist also wesentlich geringer ais 54 Cal (C—C) oder 96 Cal (C—O). Nur mit den 
neuen Werten (S t. G o l d s c i im id t  u . J . B a d e r ,  C. 1929. II. 2178; Z k e g l e r  u . E w a l d ,
C. 1929. II. 2183) ist iiberhaupt dio grofle Reaktionsfahigkeit mehrfacher Bindungen 
verstilndlich. — Reaktionskinot. fiihrt dio Theorie des Vf. zu der Eolgcrung, daB nicht 
jeder ZusammenstoB eines Biradikals mit einem fremden Mol. zur Rk. fiihrt — sonst 
miiBte nam lich  die Reaktionsgeschwindigkcit nur von der Z ahl der Biradikalmoll. ab- 
hangen —, sondern daB die Z ah l der erfolgreichon StoBo — von der allein die Reaktions
geschwindigkoit abhiingen muB — um so geringer ist, jo mchr Biradikale yorhanden 
sind. Die geringo StoBausbeute kónnto nun dureh eine kleine Aktionskonstante, dureh 
dio Notwendigkeit einer Aktmerungsenergie fiir dio bosagte Rk. oder dureh bcides 
bedingt sein. Ersteres ist unwahrscheinlich, aber — da die bisherigen Erfahrungen an 
einatomigen Radikalen gemacht sind —  nicht unmoglich; die Verss. von H a r t e l  u . 
P o la n Y I  (C. 1931. I. 1876) iiber dio Umsetzung yon Na u. Dicyan u. ihre Deutung 
legen jedenfalls den SchluB nahe, daB auch dić ungesatt. Atome der Biradikale dureh die 
groBen Ligendcn ,,abgeschirmt“ werden. Ist dio Notwendigkeit einer Aktivicrungs- 
energio maBgebend, so muB dio Gcsamtaktivierungsenergie (Aufspaltungsenergio zum 
Biradikal +  Aktmerungsenergie der eigentlichen Rk. des Biradikals) m it abnehmen- 
der GróBc des ersten Summanden zunehmon. Dio neuerdings angegebenen Akti- 
vierungswarmen von bis 15 Cal fiir Rkk. von Radikalen mit Moll. ( E y r in g  u. 
P o la n Y I ,  C. 1931. I. 3433 u. a.) geniigen ihrer GroBo naeh bereits, um einen 
umgekohrten Gang der Gesamtaktivierungsenergien 7.u bewirkon, da dio Auf- 
spaltungsenergien einer bostimmten Doppolbindung bei vorschiodenen Substitucntcn 
nur um 2—3 Cal zu schwanken pflegen. Auch reaktionskinot. erweist sich also dic 
Theorie des Vf. ais gestutzt; es ergibt sich dariiber hinaus die Folgerung, dafi die Akti- 
yierungswarmen von Additionen an mehrfache Bindungen groBenordnungsmaBig gleich 
soin miissen denen von Rkk. zwischen Radikalen u. Moll., plus den wenigon Cal der Auf
spaltungsenergio in die Biradikalformen. (Z. physik. Chem. Abt. A. 164. 1—19. Marz 
1933. Leipzig, Chem. Inst. d. Univ.) B e r g m a n n .

D. F. Calhane und C. C. Wilson, Bildung organischer Nilrovcrbindungen dureh 
dektrolytische Wirkung. (Vgl. F i c h t e r  u. PLUSS, C. 1932. I. 1783.) Naphthalin wird 
in verd. H N 03 (D. 1,29) elektrolysiert; dio Anwendung eines Diaphragmas ist zur 
Vermeidung von Red. zum Amin Yorteilliaft. Naeh 3-std. Elektrolyso bei 15 A/qdm 
bei 20° werden 50%, naeh 1 -std. Elektrolyso bei 29—44° u. 20 A/qdm 74% Nitro- 
naphthalin erhaltcn. Wahrend der Elektrolyso reichort sich im Anodenraum H N 03 
an, u. zwar um so mehr, je groBer dio Stromstarke. Wahrschcinlich existiert an der 
Anodę ein Film hochkonz. H N 03, dio die Nitrierung bowirkt. (Trans, eleetrochcm. 
Soc. 63. 11 Seiten. 1933. Worcestcr, Mass., Polytechn. Inst. Sep.) L o r e n z .

Fr. Fichter und Hans Stenzl, Reduktionen mit Bleinatrium. III. (II. vgl. C. 1932.
II. 373.) Vff. priifen erneut, ob Bleinatrium dieselbe Red.-Wrkg. besitzt wie eino 
Bleikathode, u. zwar am Objekt des Trimethylphenylammoniumjodids, das naeh 
E m d e  (Ber. dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 2591) mit Natriumamalgam nicht reagiert, 
naeh E m m e r t  (Ber. dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 1507) aber an Bleikathoden glatt 
naeh dem Schema C0H 5N(CH3)3+ +  H  =  (CH3)3N +  C6H 6 zerlegt wird. Mit Blei
natrium lieB sich in der T at dieselbe Rk. glatt erzielen. (Helv. ehim. Acta 16. 571—73. 
2/5. 1933. Basel, Anst. f. anorgan. Chemie.) B e r g m a n n .

Homer Adkins, Bruno Wójcik und Lloyd W. Covert, Dic katalytischc Reduktion 
von Estem zu Alkoholen. 3. Mitt. (2. Mitt. ygl. C. 1932- I. 2565.) Am Plienylessig- 
saureathylester hatten Vff. festgestellt, daB er sowohl zu /?-PhenylathylaIkoho! wie zu 
Athylbenzol reduziert -ndrd. Vff. haben naeh Bedingungen gesucht, dic die letztere Rk. 
einschranken, olinc dio erste zu verlangsamen. Zuniiclist wurdo ein reiner Phenyl- 
essigester dadurch hergestellt, daB das gewohnlich „reine“ Prod. mit Nickelkatalysator 
u. H 2 3 Stdn. auf 175° bei 100 a t Druck erhitzt wurde. Dabei wurde das vorhandene 1% 
Benzylcyanid (von dor Darst.) entfcrnt ais JSr-Di-[S-phenyldthylphenylacetamid
C6H r, ■ CO ■ N < q ^ 2q j |2q6 g 5, C23H 23ON, F. 143,5°, das auch dargcstellt werden konnte,
jndem man ein Gemisch von Benzylcyanid u. Phenylessigcster obigen Bedingungen
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unterwarf. Offenbar hatte sich aus Benzylcyanid Di-/?-phenylathylamin gebildet, das 
m it dcm Ester obige Verb. liefertc. Nebenher entstand natiirlich aus dem freigesetzten 
Ammoniak Phenylacetamid. — An diesem Substrat wurde dio Wrkg. von Andcrungen 
am Cu—Cr-Oxydkatalysator studiert, aber olme Erfolg. Die besten Ausbeutcn an 
Phenylathylalkohol erha.lt man, wenn man die Hydrierung abbricht, wenn noch 5— 10% 
Ester unumgesetzt sind. Ein niedrigeres Verhaltnis von Alkohol zu KW-stoff ais das 
optimale wird bewirkt durch groBe Mengen Methanol, durch Anwesenheit von Aininen, 
NH3, Cyaniden oder Saurcn, durch unvollstandige Reinigung des Katalysators, durch 
zu geringe Menge oder Aktiyitat des letzteren. — Manddsaureathylester wird mit 
Nickel zu Phcnylessigester, m it Cu—Cr-Oxyd zu 70% zu /(-Phenylathylalkohol u. 
nur zu 13% zu Athylbenzol reduziert. Phenylessigester gibt mit Nickel (200°) Cyclo- 
hexylcssigester \i. dieser mit Cu—Cr-Oxyd ^-Cyclohexylathylalkohol. o-Beiizoylbenzoe- 
sduredlhylester gibt m it Cu—Cr-Oxyd bei 250° o-Methyldiphenylmethan, m it Nickel

Carbinol (III) u. weiter zum KW-stoff IV reduziert wurde. — Dio relative GroBe der Wrkg. 
eines Phenyls in 1- u. in 4-Stellung zu einor C—O-Bindung wird yordeutlicht durch die 
Tatsache, dnft (l-Bcnzoylpro-pionsdureesler glatt zu 4-Pbcnylbutanol hydriert wird. Phłhal- 
saUrcanhydrid gibt mit Nickel bei 150° Phthalid, femer o-Methylbenzoesaure u. o-Methyl- 
hexahydrobenzoesaure. Phthalsduredidlhylcslcr gibt mit Cu—Cr-Oxyd co,a/-Dioxy-o- 
xylol (V), o-Methylbenzylalkohol u. o-Xylol (9—0%, 14—0%, 67—84%). Nickel 
reduziert nur zu Hezahydropkthalester, der seinerseits mit Cu—Cr-Oxyd bei 250° dic 
drei HexahydroderiYV. der aus Phthalester erhaltenen Prodd. lieferte. — Betizilsaurc- 
ester wurde schon bei 125° hydriert, u. zwar uberraschenderweise zu 1,1-Diphenyl- 
athylenglykol. Vff. schlicBcn daraus, daB der Benzilsaureester in einer ringketten- 
tautomeren Porm (VI) reagiert. Diphenylessigester wird almlich schon bei 200° um- 
gewandelt in /3,/J-Diphenylathylalkohol (58%) u. 1,1-Diphenylathan (38%). Hier wird 
ais Trager der Rk. das Enolat angenommen. Aus ihren Resultaten ziehen Vff. zwei 
Schliisse: 1. Plienyl in 1-Stellung zum Carbathoxyl labilisiert die C—O-Bindung
gegenubor der „Hydrogenolyse“ besonders stark; der EinfluB nimmt mit wechsclnder 
Entfernung des Phenyls vom Carbathoxyl ab. 2. Hcxahydroplienyl wirkt nicht analog.— 
Neu dargestellt wurden im Laufe der Arbeit: o-llexahydrobenzylcydohexylcarbi?wl,

C,,1I260 , K p .,0 148—152°, u. o-Hcxahydrobenzylvielhylcyclohexan, C14H20, Kp.10 125 
bis 131°. (J . Amer. chem. Soc. 55. 1669—76. April 1933. Madison, Wisconsin,

Ray C. Houtz und Homer A dkins, Die hatalytische Beschleunigung ton Poly- 
merisationsforgangen durch Ozonide. 2. Mitt. (1. v g l .  C. 1931. I. 2856.) Vff. unter
suchen folgende drei Eragen: 1. Wie charakterisiert sich die Styrolpolymerisation 
d u r c h  Ozonide im Gegensatz zur Wrkg. anderer Katalysatoren ? 2. Wie Y e r h a l t e n  
sich O, u . Ozonide ais Katalysatoren zueinander? 3. Kann eine Polystyrolkette, die 
man durch Unterbrechung eines Polymerisationsvorganges dargestellt hat, erneut 
Styrol addieren oder nicht? Die Verfolgung der Polymerisation erfolgte entweder 
durch Best. der Viscositat einer Probe in 10%ig. Bzl.-Lsg. oder durch Auflosen in 
Dioxan u. Eallen mit Y ie l 95%ig. A. u. Wagen oder durch Best. der spezif. Viscositat 
des so erhaltenen Prod. Die spezif. Viscositat, die ein MaB fiir die Lange der Poly- 
styrolkotten darstellt, geht deutlich durch ein Maximum. Die langsten Ketten werden 
unter N 2 bei 100° gebildet. Im Gegensatz zu den Angaben von S t a u d i n g e r  u . 
L a u t e n s c h l a g e e  (C. 1931. II. 4013) sind gewisse Peroxyde u. vor allem das Ozonid

bei 150° das Lacton I, das weiter zu o-Benzylbenzoesaure 
reduziert wurde. o-Benzylbenzoesaureester (II) geht mit Nickel 
bei 160° glatt in o-Hexahydrobonzylhexahydrobenzoesaure- 
ester uber, der von Cu—Cr-Oxyd boi 250° zum entsprechenden

Univ.) B e r g m a n n .
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des Diisobutylens viol wirksamere Polymerisationskatalysatoren ais molarer Saucrstoff.
— Wenn man Polyatyrol ausfallt u. trocknet, so bchiilt es docb seine Fahigkeit, weiter 
Styrol zu addieren u. so die K etten zu verlarigern. Es handelt sich offenbar um einen 
ganz n. Additionsvorgang. Es liegt weiter kein Grand vor, anzunehmen, daB dio poly- 
merisationsfórderndo Wrkg. von Ozoniden oder Perosyden die Cbcrtragung von Sauer- 
stoff auf Styrol involviert oder daB sich erstere iiberhaupt zersetzen miissen. Styrol 
diirfte mit den fraglichen Verbb. Mol.-Komplexe bilden, die leichter polymerisierbar 
sind ais Styrol. — Im Gegensatz zu STAUDINGER konnten Vff. eine Polymerisation 
von Styrol bei 15° nicht beobachten; sie vermuten, daB dio STAUDINGEBsehen Prii- 
parato einen wirksamen Polymcrisationskatalysator enthaltcn haben. — Vom Cyclo- 
liexen konnten Vff. in Eg. ein fl. Ozonid darstellen (Mol.-Gew. in Dioxan 450), von 
dem 2% in 9 Tagen bei Zimmertemp. 14,9% Polystyrol bildeten, wiihrend 2%  Diiso- 
butylenozonid 83,8% Styrol polymerisiertcn. Die in Chlf. erhaltlichen festen Ozonide 
des Cyclohexens (A: unl., amorph, papierahnlich; B : kornig, 1. in Bzl., Mol.-Gew. in 
Bzl.: 2100—3650, in Dioxan 1120—1515, gelit beim Stehen in Chlf.-Lsg. in ein chloro- 
formunl. Prod. uber) sind keine Polymerisationskatalysatoren. — Diisobutylenozonid 
wurde schlieBlich auf sein Verh. gegen andere ungesiitt. Verbb. gepruft. Benzalaceton 
in Bzl. wird nicht Y e r a n d e r t ,  Dibenzalaceton zeigt eino schwache Viscositatszunahme 
bei 100° in 8 Tagen, Crotonalaceton ohne Katalysator eine Zunahme um 100%, Mit 3% 
Ozonid um 205%. 2,4-Hexadienal wird nicht starker ais durch Luftsauerstoff poly- 
merisiert. Sorbinsiiuro in Dioxan wird weder bei 23°, noch bei 100° angegriffen, ihr 
Athylester nimmt in 26 Tagen bei 23° an Viscositat um 24% zu, mit 3%  Pinenozonid 
um 70%. Mit l,3-Cyclohexadien bei 100° entstand in 30 Tagen bei Ggw. von K ataly
sator 50% mehr gummoser Ruckstand ais beim Erhitzen fiir sich. (J. Amer. chem. 
Soc. 55 . 1609—17. April 1933. Madison, Wisconsin, Univ.) B e r g m a n x .

L. F. Marek und Max Neuhaus, Die thermischeZersdzung von Isolndan in primdre 
Produkte. (Vgl. C. 19 3 2 . II. 2903.) Die pyrogene Zers. von (CH3)3CH bei einer Temp. der 
Austrittsgase von 600° (650°) liefert an primaren Zers.-Prodd. (in Mol-%): 63,0 (63,0) 
Wasserstoff u. Isobutylen, 34,5 (36,0) Meihan u. Propylen, 2,5 (1,5) Athan. Die mittlere 
Zers.-Temp. borechnete sich aus den Geschwindigkeitskonstantcn zu 571° (617°). 
Die Akthderungsenergien der beiden H auptrkk.: 1. (CH3)3CH— >-(CH3)2C =  CH2 + H 2,
2. (CH3)3C H — ->- CH3-CH =  CH2 +  CH.j untcrscheiden sich kaum im untorsuchten 
Temp.-Bereich. Vff. berechnen den Zers.-Grad in primare Rk.-Prodd. fiir Atlian, 
Propan, n-Butan u. Isobutan im Temp.-Intervall von 550 bis 650°. (Ind. Engng. Chem. 
25 . 516—19. Mai 1933.) B e r s i n .

P. C. Carey und J .  C. Smith, Holiere aliphatische Verbindungen. 3. Mitt. Die 
Darstellung von Paraffinen. (2. vgl. C. 19 3 2 . I. 3401.) Es werden drci brauchbare 
Methodcn fiir die Darst. hohermol. Paraffino angegeben: 1. Red. von Alkyljodiden 
mit Zinkstaub u. Eg. oder Propionsaure. 2. Red. von Alkyljodiden in Eg. m it dem 
Zink-Kupfer-Paar. 3. Red. von Alkyljodiden m it Pd-CaC03 u. H 2 in KOH-haltigem 
Propylalkohol. Es wird beschrieben: Hezadecan, aus Propylalkohol-Methanol u. 
Aceton F. 18,10°, Octadecan, aus Aceton durchsichtige Modifikation F. 27,6°, opako 
Modifikation F. 28,02°. — Mit Pd-BaS04 u. H 2 in Xylol lieBen sich die Jodide nicht 
reduzieren, ebenso war der Vers., nach D. R. P. 296 741 aus Ameisensaurecetylestcr 
durch therm. Zers. Hexadecan herzustellen, erfolglos. Der Ester ist dimorph (aus Lg.): 
durchsichtige Form F. 22,7°, opako Form F. 25°. (J . chem. Soc. London 19 3 3 . 346—47. 
April. Oxford, Univ. The Dyson Perrins Lab.) B e r g m a n n .

A. T. Blomęiuist und C. S. Marvel, Reaktioncn einiger substiluierter Dirinyl- 
acetylene. Nach der Methode von D u p o n t (Ann. Chim. [8] 30 [1913]. 485) wurde 
4,7-Dipropyldecadien-(3,7)-in-(5) (I) u. 6,9-Dimethyltetradecadien-(5,9)-in-(7) (II) aus 
Dipropylketon bzw. Methylamylketon hergestcllt. Der zweite KW-stoff war noch 
unbekannt; seine Konst. wurde bewiesen durch Ozonisation zu Valeriansaure u. Brenz- 
traubensaure. Die Dehydratation bei der Bldg. von II hat also gemaB der Regel von 
T h o m s  u . A m b r u s  (C. 1925 . I I .  546) stattgefunden. K atalyt. Hydrierung von I  u. II 
lieferte 4,7-Dipropyldecan u. 6,9-Dimethyltetradecan. Partielle Hydrierung fuhrte 
ebensowenig wie Bromierung zu definierten Prodd. I u. II sind gegen Polymerisation 
durch Luftsauerstoff resistenter ais das unsubstituierte Divinylacetylen, reagieren 
aber doch, wobei Geruch nachFettsauren auftritt. Einw. von Eg.-H2S04 nach G r ig n a r d  
u. T c h ź OUFAKI (C. 19 2 9 . I I .  2034 u. fruher) fiihrt zu zwei Verbb. C16H280  (aus I 
u. H), bewirkt also Aufnahme von 1 Mol. H 20  pro Mol. KW-stoff. Die Verbb. sind 
ungesatt. Ketono, aber nicht a,/3-ungesatt., da sie von Zink u.' Eg. nicht angegriffen
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werden. Sehon das schloB die naheliegende Formel I II  (aus I) aus, ferner die Tatsache, 
daB katalyt. Red. zu C18H32, nielit zum Paraffin C16H34 fuhrt. Es wird angenommen, 
dafl — in nicht analogieloscr Weise — iiber IV V entsteht. Entsprechend dieser Formel 
entsteht bei der Ozonisation Buttersaure u. eine Ketonsaure CnH 20O3. Offenbar 
reagiert bei der Ozonisation V ais Enol u. gibt y-Keto-a-propyl-/?-athylcapronsaure, 
Cn H 20O3 (VII) u. a-Ketovaleriansaure, die aber unter den Versuchsbedingungcn bis 
zur Buttersiiuro abgebaut wird. Das Dehydratationsprod. (IX), das DUPONT (1. c.) 
aus symm. Tetra-n-propylbutindiol (VIII) hergestellt haben will, konnte nicht crhalten 
werden; es entstand wio in anderen untersuchten Fallen X. Dio Darst. der den unter - 
suehten Dieninen entsprechenden Triene m it konjugiertem System gelang nicht: die 
katalyt. Hydrierung der Dionino zu Trienen gelang, wie erwahnt, nicht, u. die Acetylen- 
glykole lieBen sich zwar katalyt. zu den Athylenglykolcn hydrieren, dereń Dehydratation 
aber fiihrte nur zu Dihydrofuranen. Auch mit Maleinsaureanhydrid lieferten I  u. II  
nur amorphe Prodd., in denen KW-stoff u. Anhydrid im Verlialtnis 1 :2  enthalten

V c r s u c h e .  symm. Dimethyldiamylbutindiol A , C18H 30O2. Aus Acetylen u. 
Methylamylketon. Aus PAe. F. 86—87°. — symm. Dimethyldiamylbutindiol B, 
C16II30O2. Neben dem vorigen. Kp.a 144—146°. — G,9-Dimethylłetradecadien-[5,9)- 
in-(7), C,„H20 (II). Aus dem Gemisch der beiden Diolo mit H.,SO.,. Kp.0)S 9B—98°. 
nn20 =  1,4866, d2'\  =  0,8241. — 4,7-Dipropyldecan, C]6H34. Aus I  in Eg. mit Platin- 
oxyd-Platinschwarz u. H 2. Kp .1>5 92—93°, n D20 =  1,43 68, dS04 — 0,7841. — 6,9-Di- 
methyUctradecan, C16H34. Aus II. Kp .lj5 103—104°. nu20 =  1,4348, rf204 =  0,77 87. — 
Das amorphe Matoinsaureanhydridaddukt aus II  schmolz bei 163, das aus I  bei 159°. —
4.5-Didthyl-3,6-dipropylcyclohexen-(3)-on, C18H280  (V). Aus I  wie oben angegeben.
K p .Di7 107—110°. no20 =  1,4810, d20t =  0,8995. 2,4-Dinitrophenylhydrazon,C22H.i20.i}ii , 
aus A. scharlachrote Nadeln, F. 97—98°. — l,2-Diathyl-3,6-dipropylcyclohćxan, C16H 32. 
Aus V in Eg. mit H 2 u. Platinoxyd-Platinschwarz. K p .,,5 97—100°. nn20 =  1,4579, 
rf""i =  0,8370. — y-Keto-a-propyl-fi-athylmpronsdure, CnH 20O3 (VII). Aus V durch 
Ozonisation. Kp.0j6_0,T 110—112°. Semicarbazon, C]2H 230 3N3, F. 194—195°. Neben 
VII entstand noch eine neutrale Verb. der Formel C5H 8Ó, (?). Kp.0il 82—88°, nn20 =  
1,4710, d10., =  1,043. — 4,d-Dibutyl-3,6-dimcthylcyclohexen-{3)-on, C16H280 . Aus II  
wie oben. Kp.llS 128—131°. n D20 =  1,4750, d20A =  0,8958. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, 
C22H320 4N4, carminrote Tafeln vom F. 104—105°. — l,2-Dibutyl-3,6-dimethylcyclo- 
hexan, C,6H32. Aus dem vorigen durch Red. K p.llS 101—103°; nn20 =  1,4533; d'-°i =  
0,8306. — 2,2,5,5-Tetrapropyl-3-ketotctrahydrofuran, C16H30O2 (X). Aus V III in schwefel- 
saurer Mercurisulfatlsg. Kp .„,9 96—100°. n D20 =  1,4609,' rf204 =  0,9003. — 2,5-Di- 
melhyl-2,5-diamyl-3-ketoteimhydrofuran, C16H 30O2. Aus Dimethyldiamylbutindiol -nde 
beim vorigen. Ivp., 112—113°. n D20 =  1,4494; rf20, =  0,8977. — Symm. Tetrapropyl- 
bulendwl, C16H320 2. Aus VIII in A. mit 1 Mol. H 2. Viscoses Ol vom K p . , (5 136—138°.__
2.2.5.5-Tetrapropyl-2,5-dihydrofuran, CIeH 30O. Aus dom vorigen durch W.-Abspaltun«. 
Rp*i,5 92—94°. nrr° =  1,4635, cJ204 — 0,85 1 0. — Symm. Dimelhyldiamylbutendwl, 
C16H 320 2. A u s  Dimethyldiamylbutindiol (niedriger schmelzendes Isomeres) wie oben. 
Kp-o.i 128—130°. «d20 =  1,4657; d-°i =  0,9022. Ebenso entstand aus dom hoher

waren.

Ć3H7 ÓsH7 
CSHS • C H = C -C O -C H j-C = C H  • CSH6

I  CsH6 • CH=C—Cfe:C—C=CH • C5H5 I I  C4H0.CH=C—CfeC—C=CH.C4H9
ĆH3 6 h 3

OH H
C2HS. C H -Ć -C O -C H 2-C = C H  • CjIIs 

IV Ó3H, Ć3Ht

6h 3

CSHS
CH CjH6- C O -C H — CH-COOH  

Ć,HS C3H7 
V II

CH
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Bchmelzenden Isomeren ein Praparat vom K p .2 149— 151°. — 2,5-Dimelhyl-2,5-diamyl-
2,5-dihydrofuran, GI0H 30O. Aus dem yorigen (erstes oder zweites Praparat). K p .3 100 
bis 101°. nn20 =  1,4445. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1655—62. April 1933. Urbana, 
Illinois, Univ.) BERGMANN.

Ralph A. Jacobson und Wallace H. Carothers, Acelylenpolymere und ihre 
Derimte. 8. Mitt. a.-AIkyl-fl-vinylacetyIcne. (7. vgl. C. 1933. I. 3305.) Natriumvinyl- 
acetylid (7. Mitt.) reagiert m it einfachen Alkyllialogeniden explosionsartig heftig. 
Die Rk. kann gemaBigt werden, indem man bei tiefen Tempp. arbeitet u. das Halogenid 
yorsichtig zu der Na-Verb. in fl. Ammoniak zuflieBen liiBt. Wie Halogenide reagieren 
Alkylsulfate u. Alkylsulfonate. Die erhaltenen Verbb. polymerisiercn sieh beim Stelien. — 
Vinylmełhyl acetylen, C6He. Darat. mit Dimethylsulfat. K p .,00 59,2°. (£204 =
0,7401, nu20 =  1,4496. — Vinyldtliylacelylen, C8H R. Darst. mit Diathylsulfat, weniger 
gut mit p-Toluolsulfonsaureathylester. K p .768 84,5—85,3°. a!20., =  0,7492, nn2° =
1,4522. — Vinylbutylacetylen, C8H 12. Darst. mit Butylbromid. Kp.6j 62—63°. <i2°4 =  
0,7830, nn20 =  1,4592. — Vinylheptylacelylen, Cj,H1r. Darst. mit Hoptylbromid. 
K p .0 74,5°. d204 =  0,7962, nn20 =  1,4606. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1622—24. April 
1933. Wilmington, Delaware, E. I. DU PONT DE N e m o u r s  & Co.) B e r g m a n n .

Ralph A. Jacobson und Wallace H. Carothers, Acelylenpolymere und ihre 
Derimte. 9. Mitt. l-Alkyl-2-chlor-l,3-butadiene und ihre Polymere. 4. Mitt. iiber ncuc 
synlhetische Kautschuke. (8. vgl. vorst. Ref.) Im  AnschluB an friihere Unterss. iiber 
die Beeinflussung dor Polymerisation von Chloropren durch Substituenten untersuchen 
Vff. die 1-substituierten Chloroprene, die durch Addition von HC1 an die in der vorst. 
ref. Mitt. beschricbencn Alkylvinylacetylene entstelien. Die HCl-Addition geht lang- 
samer ais beim Chloropren, sehr wahrscheinlich infolge der verminderten Wasser- 
lóslichkeit. Dio Konst. der farblosen, charakterist. ricehcnden Stoffc ergibt sich aus 
der Eiihigkeit, mit a-Naphtliochihon Additionsprodd. zu liefern, dio sich in <x-Alkyl- 
/J-chloranthrachinono umwandeln lassen. Dio Addition von HC1 fiihrt wahrscheinlich 
nicht direkt zu den l-Alkyl-2-chlor-l,3-butadienen R-CH2— C—CH—CH2, sondern iiber

Ćl
dio Zwischenstufe R-CH—C—CH-CELC1. Die Polymerisation der neuen Chloropren- 
homologen verlauft viel langsamer ais die des Chloroprens sclbst beim Bestrahlen 
(bei der Metliylverb. dauert sie etwa 6 bis 7 Wochen). Dio Prodd. sind kautechuk- 
ahnlich, aber in ihrer CJualitat viol sclilechter ais Polychloropren; am besten ist das aus 
der Methylverb. erhaltcnc Piaparat. — l-Melhyl-2-chlor-l,3-butadien, C6H,C1. Aus 
Methylvinylacetylen. K p .759 99,5—101,5°. ud20 =  1,4785, fi204 =  0,9576. — 1-Metliyl-
2-cliloranihrachinon, C16H 90 2C1. Aus dom vorigen mit a-Naphthochinon; Oxydation 
mit Luftsauerstoff in alkal. Suspension. Aus Eg. E. 181°. — l-Athyl-2-chlor-l,3-buladien, 
C6H9C1. Aus Athylvinylacotylcn. K p.„- 68,2—69°. nn20 =  1,4 7 7 0, d204 =  0,93 90. —
l-Athyl-2-chloranthrachinon, Cł6H n 0 2Cl. Aus A. E. 151—152°. — l-Butyl-2-chlor-
1,3-butadien, CSH 13C1. Aus Butylvinylacotylen. lvp .18 64—65°. no20 =  1,4794, d204 — 
0,9366. — l-Butyl-2-chloranthrachinon, C18H 150 2C1. Aus Methanol E. 129—130°. —
l-Hcptyl-2-chlor-l,3-butadien, Cn II19Cl. Aus Heptylvinylacetylen. Kp.j 74—76°. 
n D20 =  1,4785, rf204 =  0,9141. — l-Hcplyl-2-chlor-4,4 a,9,9 a-tetrah\jdro-9,10-anthra-
chinon, C2IH250 2C1. Aus dem vorigon mit a-Naphthochinon. Aus Methanol F. 96—98°. —
l-Heptyl-2-chloranthrachinon, C21H210 2C1. Aus dem vorigen wie oben. Aus A. F. 112,5 
bis 113,5°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1624—27. April 1933. Wilmington, Delaware,
E. I. d u  P o n t  d e  N e m o u r s  & Co.) B e r g m a n n .

Wallace H. Carothers und Gerard J. Berchet, Acdylcnpolymere und ihre 
Derivaie. 10. Mitt. Die Chlorierung der HCl-Additionsprodukle ron Vinylacetylen. 
(9. vgl. vorst. Ref.) 4-Chlorbutadien-(l,2) (I) liefert bei der Chlorierung zwei Verbb. 
C4H 5Cl3. Die eine gibt mit Permanganat a,/J-Dichlorpropionsauro u. ist danach 1,2,3-Tri- 
chlorbuten-(3) (IV), dio andere Chloressigsaure u. ist danach l,3,4-Trichlorbuten-(2) (V). 
Bei 40 bis 50° bildet sich uberwiegend V, bei —60 bis —70° iiberwiegend IV. Weiter- 
gehende Chlorierung von I  fiihrt zu einer Verb. C4H5C15, zwoifcllos 1 ,2,3,3,4-Penta- 
chlorbuten (VII). Stets bildon sich etwa 20% undestillierbare Prodd. Boi der Chlo- 
rierung von Chloropren (II) erhii.lt man davon bis 50% ; es entsteht ais Hauptprod. 
(durch 1,4-Addition) l,3,4-Trichlorbuten-(2) (V). Aus 2,4-Dichlorbutcn-(2) (III) erhalt 
man bei der Chlorierung IV, VII u. ein Tetrachlorbutan, das ais 1,2,3,3-Tetraehlor- 
butan (VI) angesprochen wird: es entsteht aus III durch Addition von Cl2 u. geht 
durch HCl-Abspaltung u. neuerliche Chloranlagerung iiber IV in VII iiber. Da aber VI
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eine stabile Substanz darstellt u. da weiter bei erbóbter Temp. kein HC1 gebildet wird 
u. nur VI sich bildet, wahrend bei tiefer unter Entw. von HCl-Gas Trichlorbuten 
oder Pentachlorbuten (IV, VII) entsteht, nehmen Vff. an, daB IV u. VI nicht aus- 
einander, sondern aus einem gemeinsamen Zwischenprod., z. B. VIII, entstehen, 
das durch Addition eines Chlormol. an dem unyollstandig mit Elektronen besetzten 
C-Atom der akt. Form von III  zustande lcommt u. durch Umlagerung in YI, durch 
Abspaltung von HC1 u. Umlagerung in IV ubergeht.

I  C H j= C = C H —CH,C1 I I  CHS=C C 1.C H =C H 2 Cl
I I I  CH3.CC1=CH-CII,C1 IV CHS=CC1—-CHC1—CHjCl CH3-C -C H -C H ,C 1
V CHSC1 • CC1=CH • CH,C1 V I CH3-CCla-C H C l-C H jC l ci+

V II CH,C1 • CCI, • CUCI• CH,C1 ć i y m
V e r s u c h e .  1,2,3-Trichlorbvien-(3), C4H6C13 (IV). Kp.10 40—41°. d204 =  1,3430, 

nD2<) =  1,4944. — l,3,4-Trichlorbuten-(2), C4H6C13 (V). Kp,j0 64—65°. <Z2°4 =  1,3843. 
n D20 =  1,5175. — 1,2,3,3-Telrachlorbuten, C4H 6C14 (VI). Kp.32 90°; Kp .J0 55—57°. 
d20, =  1,4204, no20 — 1,4958. — 1,2,3,3,4-Pentachlorbutan, C4H6C15 (VII). K p .J0 85°. 
<£2°4 =  1,5543, Ud20 =  1,5157. (J. Amer. chem. Soe. 55. 1628—31. April 1933. Wil- 
mington, Delaware, E. I. D u P o n t  d e  NEMOURS & Co.) B e r g m a n n .

Gerard J. Berchet und Wallace H. Carothers, Aóetyienpolymere und ihre 
Dertiate. 11. Mitt. 2,3-Dichlorbutadien-l,3 und l,2,3-Trichlorbuladien-l,3. (10. vgl. 
vorst. Kef.) Behandeln yon l,2,3-Trichlorbuten-3 m it einem geringen UberschuB von 
ca. 6-n. methylalkoh. KOH bei 10—15° liefert, ohne daB Nebenprodd. erhalten wurden,
2,3-Dichlorbutadim-l,3, C4H 4C12 (I), Kp .85 41—43°; K p .760 98“; nn2° =  1,4890; D .2()4 
1,1829. In  weniger guter Ausbeute wird I  erhalten durch Einw. von methylalkoh. KOH 
bei 10—18° auf 1,2,3,4-Tetrachlorbutan. —- Behandeln von 1,2,3,3,4-Pentachlorbutan 
m it alkoh. KOH bei Zimmertemp. ergibt ebenfalls raseh hauptsachlich 1,2,3-Trichlor- 
buladien-1,3, C4H3C13 (II), Kp., 33—34°; n n2° =  1,5262; D .2°4 1,4060; neben 1,2,2,3- 
Tetrachlorbuten-3, C4H4C14 (III), Ivp.7 41—42°; nD2° =  1,5133; D .2°4 1,4602. Oxydation 
von I I I  mit was. KMn04 fuhrt zu a,a,^-Trichlorpropionsaure, P. 48—50°. — Unter ge- 
wóhnlichen Bedingungen polymerisierb sich I  yollstandig in ca. 24 Stdn., bei 85—90° 
in ca. 40 Min., also ca. 7-mal so schnell ais Chloropren u. ca. 7000-mal so schnell ais 
Isopren. Die Polymorisation wird gehemmt durch Hydrochinon u. beschleunigt durch 
Luft oder Bcnzoylperoxyd. I I  polymerisiert sich viel langsamer ais Chloropren, erst 
nach einem Monat ist die Polymerisation anscheinend beendet. Weder bei I, noch bei II 
sind die Polymerisationsprodd. kautschukahnlich. In bezug auf Polymerisations- 
geschwindigkeit ordnen sieh dic bisher bekannten Chlorbutadiene folgendermaBen: 
P>y ^  P ^  a,/8,y >  a (J . Amer. chem. Soe. 55. 2004—08. Mai 1933.) B e h r l e .

Wallace H. Carothers, Aceiylenpolymere und ihre Derh-ate. 12. Mitt. Die 
Addition von Thio-p-Jcresol an Divinylacetylen. (11. vgl. yorst. Ref.) Die Konst. von 
Dwinylacetylen, CH2: CH-C: C-CH: CH2, wird bewiesen aus der Konst. u. den Rkk. 
yon l,6-Di-p-tolylmcrcaptohexin-3, C2()H 22S2 =  [C7H; -S-CH2-CH2-C: ]2 (I), Krystalle 
(aus A. u. Essigsaure), F. 74,5—75,5°, das entsteht aus 1 Mol. Divinylacetyłen u. 2 Moll. 
Thio-p-kresol bei 10-tagigem Stehenlassen. Die Rk. wird durch Belichtung stark be
schleunigt, sie war am Hg-Bogen in ca. 5 Stdn. beendet. — Oxydation von I  mit KlMn04 
in Aceton ergibt fi-p-Tolylsulfonpropionsaure, C10H l2O4S =  C7H 7-S02-CH2-CH3- 
COaH, F. 110— 113°; yon I  in CCl4-Lsg. u. 3-n. H 2S 04 mit gepulvertem K łln 0 4 1,6-Di- 
p-tolyl#ulfoiihexa7idion-3,4, C20H 22O6S2, Nadeln, F. 200—201°; von I  in Chlf.-Lsg. u. 
3-n. H2S04 mit gepulvertem IÓ In0 4 l,6-Di-p-lolykulfonhexin-3, C20H 22O4S2, Nadehi 
(aus Butylacetat), F. 157—158°. — Einw. von Br in Chlf. auf I  unter Bestrahlung liefert
l,6-Di-p-tolylsulfon-3,4-dibromhexen-3, C20H22O4Br2S2, F. 172,5— 173,5°; von k. konz. 
H 2S 0 4 auf I  l,6-Di-p-tolylsulfonhexanon-3, C20H 22O5S2, Krystalle (aus A.), F. 134—135°; 
von iiberschussiger n-Bromlsg. auf I  in Chlf. u. Titration des uberschiissigen Br mit 
Thiosulfat l,6-Di-p4olylmercapto-3,4-dibromhexen-3, C20H 22Br2S,, Krystalle (aus A. +  
A.), F . 46—47,5°. (J. Amer. chem. Soc. 55 . 2008—12. Mai 1933.) B e h r l e .

Donald D. Coffman und Wallace H. Carothers, Aceiylenpolymere und ihre 
Derivate. 13. Mitt. Die Wirkung von Chlor auf Diuinylacełylen. (12. vgl. ybrst. Ref.) 
Divinylacetylen (I) reagiert m it Cl unter Bldg. eines fl. Dichlorids (II) u. Tetrachlorids 
(HI), eines krystaUinen Hesachlorids (IV) u. eines sirupartigen Prod., das annahemd 
die Zus. des Hexachlorids, aber ein hóheres Mol.-Gew. bat. Die 3 monomeren Prodd. 
entstehen jedes aus seinem Vorlaufer durch 1,4-Addition. — l,4-Dichlorhexatrien-2,3,5,
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C0H 0C12 (II), dureh Einloiten yon Cl in oine Lsg. yon I  in CCI, bei —50° oder dureh 
Chlorieren von I in CCI,, bei 0° neben anderen Prodd., oder in sehr geringer Menge bei 
Einw. von wss. HOC1 auf I, bewegliche El. mit seharfem eharakterist. Gerueh; Kp., 38°; 
K p.j 45—46°; D.20., 1,1807; n j 20 =  1,5195; polymerisiert sich beim Stehen sehr lang- 
sam. Wird dureh H  (+  P t0 2) in Essigester reduziert zu n-Hexan; m it sd. wss. Na2C03 
wird pro Mol 1 Chloridion froi; Oxydation mit wss. KMn04 liefert Chloressigsaure; 
Einleiten von Cl in die Lsg. in CC14 bei 5—10°, bis etwas iiber 1 Mol Cl absorbiert war, 
ergibt I II ; Einw. von methylalkoh. KOH bei 10— 15° fiihrt zu 3-Chlorhexatetraen-l,3,4,5, 
C„H5C1, Kp.;oo 127° (unter Zers.); Kp.les 82°; D .2°4 0,9997; n D2° =  1,5280, dessen Ked. 
n-Hexan u. dessen Oxydation m it KMnÓ., Oxalsiiure liefert. — 12-std. Schiitteln von II  
mit HC1 (D. 1,18) u. CuCl bei 27° ergibt l,4,4-Trichlorhexadim-2,5, C0H 7C13, Kp.,, 100 
bis 103°, D .204 1,303G; ud20 — 1,5585, dessen Permanganatoxydation zu Chloressigsaure 
fiihrt, u. dessen 3 Chloratome gegen wss. Na2C03 reaktiv sind. — 1,3,4,6-Tetrachlor- 
hexadien-2,4, C0H0C1, (III), dureh Einleiten von Cl in I  bei —40 bis —50° neben II  u. 
anderen Prodd., K p .2 84—89°; D .2°4 1,4013; iid2° =  1,5465; wird m it KMnO, zu Chlor- 
essigsiiuro oxydiert, enthiilt 2 gegen wss. Ńa2C03 reaktive Cl-Atome; wird yon Cl bei 
60—70° (8 Stdn.) chloriert zu IV. Behandlung von I I I  m it methylalkoh. KOH bei 
10—15° liefert l,3,4-Trichlorhexatrien-2,4,5, C0H5C13, K p., 50°; D.20., 1,3 1 32; no20 =  
1,5517, u. 3,4-DiMorhexatelraen-l,2,4,5, C6H4C12 (V), Kp.s 38—40°; D .204 1,181 9; 
m r° — 1,5456. — l,2,3,4,5,6-Hexachlorhexen-3, C6H0C10 (IV), dureh 12-std. Einleiten 
von Cl in I  in CCI,,, Kp .2 110—112°; Krystalle, aus PAe., E. 58—59°; Hauptprod. der 
Rk. ist ein fast farbloser yiseoser Sirup, der otwa 1—3%  weniger Cl enthiilt, ais das reine 
Hexaehlorid; kryoskop. Mol.-Gew.-Best. in Bzl. ergab 360 u. 370. — Dio aufgefiihrten 
Cl-Verbb. zeigen auBer V keine groBe Tendenz zur spontanen Polymerisation. Dureh 
yerstiirkten Druek wird die Polymerisation stark beschleunigt, so wird bei 6000 a t u. 
25° II  in 23 Stdn. in eine gelbe elast. H., u. 3-Chlorhexatetraen-l,3,4,5 in 20 Stdn. in 
eine harte koksahnliehe M. umgewandelt. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2040—47. Mai 
1933.) B e h r l e .

Donald D. Coffman, J. A. Nieuwland und W. H. Carothers, Acetylenpolymere 
und ihre Derimte. 14. Mitt. Das Dihydrochlorid von Divinylacetylm. (13. vgl. yorst. 
Ref.) l,3-Dichlorhexadien-2,4 (Dihydrochlorid von Diyinylacetylen), CeHsCl2 (I), dureh
1-std. Schiitteln von Diyinylacetylen (II) mit 12-n. HC1 u. CuCl; K p .17 80—82° (an dem 
weiten Siedebereichgemessen sind vielleicht geometr. Isomere gegenwiirtig), D.2°., 1,1456; 
nj)20 =  1,5271. Zeigt keine Neigung zu spontaner Polymerisation, ergab bei einem 
Druck von 6000 a t wahrend 39 Stdn. bei 49° eine dunkle, etwas elast. SI. 110-std. 
Schiitteln von II  mit HC1 (D. 1,187) u. wasserfreiem CaCl2 fiihrte zu I  neben einem 
wahrscheinlich ein Monohydrochlorid darstellenden Prod. Oxydation von I  m it alkal. 
KMnO,-Lsg. lieferte Essigsaure u. Chloressigsaure. — l-Methoxy-3-chlorhexadien-2,4,
C,Hn OCl, aus I  dureh Erhitzen mit methylalkoh. KOH, Kp .30 88—92°; u d 20 =  1,4928;
D .2°4 1,0239. — l-Acetoxy-3-chlorhexadien-2,4, C8HU0 2C1, aus I  dureh Erhitzen mit
Na-Acetat in Eg., K p .3 84—85°; D .2°4 1,0915; n D2° = ‘l,4890. (J. Amer. chem. Soc. 
55. 2048— 51. Mai 1933. Wilmington, Delaware, E. I. d c  P o n t  d e  N e m o u r s  
& Co.) B e h r l e .

P. Carre und D. Libermann, Uber die Alkylschwefligsdurechloride. Wie friiher 
(C. 1933. I. 927) gezeigt, konnen die Alkylschwefligsdurechloride oder Alkylchlorsulfite, 
RO- SOC1, nieht immer dureh Einw. yon PC15 auf die Dialkylsulfite dargestellt werden. 
Die meisten prim. Alkylchlorsulfite sind aus den prim. Alkoholen u. SOCl2 erhaltlich; 
nur Allylalkohol u. die Benzylalkohole werden dureh S0C12 in dic enteprechenden 
Chloride iibergefiihrt. Folgende Rkk. spielen sich ab:

R'CH„-OH -f S0C12 =  R-CH2 0-S0C1 (1)
R-CH2-0-S0C l -f  R-CH2-OH =  SO (0-C H ,-R )2 +  HC1 (2)

S0(0-C H 2'R )2 +  S0C12 =  2R- CH2-Ó-S0C1 (3)
1 u. 2 sind schneller ais 3, so daB die Ausbeute an Chlorsulfit von der Rk.-Dauer 

abhangt. Man gibt 1 Mol. Alkohol allmahlich zu 1,15 Mol. S0C12 u. laBt 48 Stdn. bei 
Raumtemp. stehen; Ausbeuten yorziiglich. Neue Chlorsulfile: n-Butyl-, C4H90 2SC1, 
Kp-45 88°; p-Chlorathyl-, C2H40 2SC12, K p ,300 1 00—101°; n-Heptyl-, C,HI50 2SC1, u. 
n-Decyl-, C10H 21O2SCl, beide nicht unzers. destillierbar, daher charakterisiert ais 
n-Heptyl-n-jjropylsulfit, C10H22O3S, Kp.is 148—150°, u. n-Decylalhylsulfit, C12H280 3S, 
K p .30 188—190°. — Die sek. u. tert. Alkylchlorsulfite sind naeh obigem Verf. nicht er- 
liiiltMch. Isopropyl-, sek.-Butyl- u. sek.-Octylalkohol liefern hauptsachlich die Alkyl- 
chloride u. Alkylene, daneben die Dialkylsulfite; Cyclohexanol fast quantitativ Cyclo-
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hexcn; Methylphenylcarbinol u. tert.-Butylalkohol die Chloride. Die sek. Alkylchlor- 
sulfite werden leieht dureh Einw. von SOCl2 auf die Dialkylsulfite erhalten:

SO(OR)., +  SOCl2 =  2 RO-SOC1.
Man liLBt die Komponenten in 5 Teilen absol. A. 48 Stdn. stehen u. deat. So wurden 

fast quantitativ folgende Chlorsulfile erhalten: Isopropyl-, C3H ,0 2SC1, K p .73 71—73°; 
sek.-Butyl-, C.,H0O2SCl, K p .00 75—77°; Cyclohexyl-, C0Hn O2SCl, nieht unzers. destillier- 
bar, daher oharakterisiert ais Cydohexyl-n-propylsulfit, C9H,80 3S, Kp.co 175—178°. — 
Dic folgenden Chlorsulfite wurden dureh Einw. von SOCl2 auf ein gemischtes Sulfit 
dargestellt: SO(OR) (OR') +  SOCU =  ROSOC1 +  R'0-S0C1. Das andere Radikal 
ist passend zu wahlen, damit die Trennung dureh Dest. moglich ist. Allyl-, CaH 60 2SCl, 
Kp.,,,320; Benzyl-, C7H70„SC1, oharakterisiert ais Benzylmelhylsulfil, ĆsH 10O3S, 
Kp-is 137—138°; tert.-Butyl-, C4H0O„SCl, oharakterisiert ais terl.-BuUyl-n-propyl- 
sulfit, C,H10O3S, Kp .30 99—100°. (C. R. hebd. Seanees Acad. Soi. 196. 1419—21. 8/5.
1933.) ' L indenbaum .

Paul Fleury und Raoul Paris, Vergleich*.nde Wirkung der Uberjodsiiure auf 
a- und jj-Olycerinphosphorsaure. (Vgl. C. 1933 . I. 1931.) Nach den bisherigen Er- 
fahrungen sollto /?-Glycerinphosphorsiiure, wclche keine bonachbarten alkoh. Funktionen 
mehr besitzt, der Wrkg. der H J 0 4 widerstchen, dagegen die a-Siiure, welche noch ein 
cc-Glykol ist, dureh das Agens osydiert werden. Dies ist tatsachlich der Fali, denn eine 
angesauerte Lsg. des cc-Na-Salzes wird dureh iiberschussige H J0 4 bei 20—22° in langstens 
10 Min. vóllig oxydiert, wahrend eine Lsg. des /?-Salzcs auch nach 24 Stdn. nieht merk- 
lich verandert ist. Die Menge der reduzierten H J 0 4 cntspricht dem Verschwinden von 
1 Atom O pro Mol. a-Siiure. In  der Rk.-Fl. ist mittels des Dimedonverf. 1 Mol. Form
aldehyd nachweisbar. Andererseits ergibt dio Best. des H g11 - red u z i er e nde n Vermógens 
Werte, welche, in Formaldohyd ausgedriiekt, 2 Moll. entsprechen. Es muB also noch 
eine andere reduzierende Verb., wahrseheinlich mit einer Aldehydfunktion, in der Lsg. 
vorhanden sein. Man kann diese Tatsachen dureh folgende Gleichung formulieren: 
CH2(O H )C H (0 H )-C H ,0 -P 0 (0 H )2 +  O =  H-CHO +  CH0JCH2-0 -P 0 (0 H )2 +  H 20. 
Das' gebildete aldehyd. Prod. ware demnach der Phosphorsdureesler des Olykolaldehyds. 
Vff. haben yersucht, diese Verbb. mittels des Ba-Salzes zu isolieren. In der schlieCUch 
resultierenden Lag. konnten der Phosphorssiurcrest u. die Aldehydgruppe nachgewicsen 
werden. Fiir das Ba-Salz ergab sich aus den analyt. Daten ein mittleres Mol.-Gew. 
von 316, entspreehend der Formel CHO • CH2 • O • P 0 3B a -f  2 oder 2 '/2 H20 . — Die 
Wrkg. der H J0 4 auf a-Glycerinphosphorsaure ist sehr regelmaCig u. wird dureh an- 
wesendo /?-Siiure nieht gestórt. Die a-Siiure kann so leicht in Ggw. der /3-Siiure be
stimmt werden. (C. R. hebd. Seanees Acad. Sci. 196. 1416—18. 8/5. 1933.) Lb.

W. H. Hatcher und C. T. Mason, Die Viscositiiten ton Acelaldehyd und Paraldehyd. 
Die Messungen wurden in einem besonders konstruierten App. (Abbildung vgl. Original) 
unter LuftabschluB ausgefiihrt. Acelaldehyd, D .15 0,7865, ?/15 =  0,02456. Paraldehyd,
D .15 0,9963, ?;,5 =  0,1359. Die Viscositat von Gemischen der beiden Aldehyde ist 
stets geringer ais dio fiir dio idealen Systeme berechneten; z. B. betriigt dic Viscositat 
eines Gemisches von je 50% nur 63% des berechneten Wertes. (Canad. J .  Res. 8 . 
402—03. April 1933. Montreal, Mc Gili Univ.) O s t e r t a G.

R. L. Shriner, J. M. Fulton und D. Burks jr., Das temiire System Palmitin-, 
Margarin- und Stearinsdure. Das Sehmelzdiagramm von Palmitin- u. Stearmsiiure 
zeigt die Bldg. einer beim Sehmelzen zerfallendcn Verb. im wahrscheinlichcn Ver- 
haltnis 1: 1 an. Die eutektische Temp. ist 53,6° (bei 0,725 Mol. Palmitinsaure u.
0,275 Mol. Stearinsaure). Zwischen Stearinsaure u. Margarinsaure — fiir dereń Rein- 
darst. eine genaue Vorschrift (Cetylalkohol — >- Cetylbromid — y  Cetylcyanid — >- 
Margarinsaure) angegeben ist — u. ebenso zwischen Palmitinsaure u. Margarinsaure 
bestehen keine Verbb. Beide Małe gibt es eine liickenlose Reihe von Mischkrystallen, 
woraus die schwierige Abtrennbarkeit der Margarinsiiure aus solchen Gemischen folgt. 
An dem raumliehen Modeli der ternaren Gemische zeigte sich, daB der ternare eutekt. 
Punkt sehr nahe der Palmitinsaureachse liegt (Erstarrungspunkt 52,9° bei 0,68 Mol. 
Palmitinsaure, 0,16 Mol. Margarinsaure u. 0,16 Mol. Stearinsaure). Zweitena ver- 
achwindet die dureh die Bldg. der erwahnten Verb. bedingte Konvexitat der Oberflacho 
auf Zusatz von Margarinsaure zu der Mischung. Boi Zusatz von Margarinsaure zu der 
aąuimol. Mischung der beiden anderen Sauren sinkt der Erstarrungspunkt, wenn auch 
nieht stark (Minimum boi 55,75° fiir 0,425 Mol. Stearin- u. Palmitinsaure, 0,15 Mol. 
Margarinsaure). Diese Abweichung kann nur bei Best. des Erstarrungspunktes, niclit 
aber bei der gewohnlichen F.-Best. beobachtet werden. Es werden folgende Sinterungs-
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(Verflussigungs)-Punkte angegeben: Palmitinsaure 62,2 (62,4), Margarinsaure 59,9 
(60,0), Stearinsauro 69,6 (69,8), Palmitinsaure-Stearinsaure (1:1) 57,5 (60,0), bei 
Wiederschmelzen 58,0 (59,0), diese Verb. +  Margarinsaure 56,6 (59,6); Palmitinsaure 
(0,425) +  Stearinsauro (0,425) +  Margarinsaure (0,15) 57,6 (60,6). (J. Amer. chem. 
Soc. 55. 1494—99. April 1933. Urbana, Illinois, Univ.) B e r g m a n n .

Burckhardt Helferich und Georg Sparmberg, Krystallisierte 6-f}-d-Oalaktosido- 
d-glucose. Vff. gewinnen 6-/?-d-Galaktosido-d-glucose (vgl. C. 1927. I. 1290) krystalli- 
siert. Sie ist in vielen Eigg. der Allolactose von P o l o n o v s k i u . L e s p a g n o l  (C. 1932. 
II . 2447) sehr alinlich.

V e r  s u c li e. Octaaeetyl-6-fi-d-galaklosido-d-glucose. Ausboute 70% der Theorie. — 
6-fi-d-Galaktosidoglucose, Ci2H22On . Aus dem yorigen m it Natriummethylat in Chlf. 
bei —15°. Feine Niidelehen aus wss. A.-CH3OH yom F. 174— 176° unter Zers. [a]n18 =  
+  54,2°— >-+30,7° (W.). Osazon, F. 188—189° unter Zers., [oc] d18 =  —74,5°— >- 
■—51,6° (Pyridin). (Ber. dtsch. ohom. Ges. 66. 806—07. 7/6. 1933.) E r l b a c h .

Motoi Onuki, tJber die Konstitution der Stachyose, des Telrasaccharids aus Stachys 
tuberifera Nd- Ausfiihrliohe Darst. der C. 1932. 11. 1007 kurz referierten u. weitorer 
Arbeiten des Vf. Naehzutragen ist: Das Vorliegen von 14 OH-Gruppen wird durch 
Darst. einiger Acylderiyy. nachgowiesen, desgleichen 4 primiire OH-Gruppen durch 
Herst. einer Tetratritylverb. — Methyliert man nach der Spaltung der Tetradeka- 
methylstachyose das entstandene Gemiseh, so konnen 2,3,4,6-Tetramethylglucopyranose 
u. -galaktopyranose isoliert werden (ais Anilide), die Zucker liegen also ais (1,5^-Ring- 
formen vor. — Die Spaltung von Undekamethylmanninotrionsaure mit 2-n. HC1 liefert 
noch eine Trimethylgalaktose, die durch mehrere Umwandlungen — in 2,3,4,6-Tetra- 
methylgalaktopyranose, in 2,3,4-Trimethylgalaktonsaure-(5-lacton, in 6-Trityl-2,3,4- 
trimethylgalaktose — u. direkten Vergleich mit einem synthet. Prod. ais 2,3,4-Tri- 
methylgalaktopyranose identifiziert wird. — Die Struktur der Stachyose ist demnaeh 
eindeutig im Sinne folgender Formel festgelegt.
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V o r s u c h e .  Stachyose wurde nach dem Verf. von N e u b e rg  u. LACHMANN 

(C. 1910. I. 1234) mit einigen Andcrungen dargestellt. Lufttrocken enthalt sio 4,5 Moll. 
W. (vgl. T a n r e t ,  C. 1903. II. 347), exsiccatortrocken 1,5 Mol. Das gcsamte W. wird 
bei 115° im Vakuum abgegeben. F. 100°, wasserfrei etwa 170°, nach Sintern bei 140°, 
[a]D20 =  +139,2° (W., c =  1,027), wasserfrei +146,34° (W., c =  2,05). —  Tetra- 
dekaacetylstachyose, C52H 70O35. Durch Acetylierung mit Acetanhydrid-Natriumacetat 
oder in Pyridin. Amorplio M , 1. in A. u. Aceton, unl. in W. F. ca. 95—96°, [ajn22’5 =  
+  120,2° (A., c — 1,023), +121,1° (Eg.). — Telradeka-p-nitrobcnzoylstacJiyose, C122H81- 
O03N14. Darst. in Pyridin-Chlf.-Lsg. bei 15—20°. LI in Aceton, wl. in Chlf., unl. in A., 
A., PAe. u. W. F. 166° aus Aceton +  W. — Telradekam-eihylstachyose, C3SH;0O21. 
Stachyose wird nacheinander nach H a w o r th  u . P u rd ie  u . I r v in e  methyliert. Das 
Prod. kann im Hochvakuum untor bestimmten VorsiclitsmaBregeln dest. werden. 
[a]D25 =  +153,3° (W.), +133,3° (Bzl.), +139,2° (Chlf.), +135,2° (A.), +120,3° (A.), 
+  129,9° (Aceton), +137,1° (CH3OH). — Tetratritylslachyose, C10oH980 21. Darst. nach 
H e l f e r ic h  aus Stachyose. LI. in Aceton, Essige3ter u. Chlf., wl. in PAe. u. W. F . 167 
bis 170°, [a]ir° =  +56,91° (Aceton, c =  1,052). — Tetratrityldeka-p-nitrobenzoyl- 
stachyose, C170HI2SO51Ni0. Aus dem yorigen mit p-Nitrobenzoylchlorid in Pyridin- 
Chlf. Amorplio M., 11. in Aceton, A. u. Essigester, wl. in PAe. F . 58—60°. — Mannino- 
triose, nach T a n r e t  dargestellt, krystallisiert mit 3 Moll. W., die bei 115° im Vakuum 
abgegeben werden. F . 150° (Sintern bei 140°), [oc] d20 =  +174,57° (W., c =  0,527). 
Schmeckt schwach siiB, reduziert FEHLINGSche Lsg. — Manninotrionsaures Calcium, 
C36H „ A 4Ca-2 HjO. Manninotriose wird nach H u d so n  u . I s b e l l  (C. 1929. II. 1652) 
mit Bromwasser oxydiert. [a] o27 =  +146,8° (W., c =  2,419). — Undekameiliyl-
manninotrionsduremethylester, C Aus dem Calciumsalz dui-ch Methylierung.
Farbloser Sirup vom K p .0,01 220—223°, no24 =  1,4646, [oc]d22 =  +153,72° (W.),



368 D. Oe g a k is c h e  Ch e m ie . 1933. II.

+134,06° (A.), +138,39° (Chlf.), +134,14° (CH3OH). — Hydrolyse ron Undekamtihyl- 
rnanninfAru/nsdurenuUhylester. Der Ester wird mit 2 n. HC113 Stdn. auf 88—99° erhitzt. 
{'/■W' — +146,23° — y  +86,87°. Mit BaCO, neutralisieren u. im Vakuum verdampfen. 
Mit A. werden die methylierten Galaktosen extrahiert u. aus dem Ba-Salz 2,3,5,6- 
TfUmmelhyl-d-gluconsaure ais y-Lacton isoliert. [a]o =  +68 ,5°— >-58,9° in W. _— 
Hydrolyse. von TelradekameUhylMachyose. Mit n. HCl bei 98° in 3 Stdn. [sc]d21'° =  
+  145,9" — y  +82,1°. Aufarbeitung durch Neutralisieren m it BaC03, Verdampfen 
im Vakuum, Extraktion mit A. u. A. u. fraktionierte Dest. im Hochvakuum. Erhalten 
werden: 1,3,4,6-Telramethylfruclose, Kp.0,12 102—110°, nnił =  1,4487, [oc]d17’5 =  +33,2° 
in W. 2,3,4,0-Tełramełhylgalaktose, Kp .„,08 1 20—135°, n D24 =  1,4613, [ a ] D 17,5 =  +52,4° 
(W.). Auilid, CijHjiOjN, vom F. 193°. — Das Spaltgemisch von Tetradekamethyl- 
Ktachyoso wird mit CHjOH-HCl glucosidifiziert, fraktioniert dest. u. die von 97—101° 
(0,02 mm) »d. Praktion mit CH3.J u. Ag20  methyliert. Nach Hydrolyse mit HCl wird 
mit Anilin erhitzt. Das erhaltenc Anilidgemisch wird aus A. krystallisiert. Tełra- 
melhylgalaktopyranoseanilid, F. 193°, u. 2,3,4 fi-Telramelhylglucopyranosainilid, F. 135°, 
[a]i)ie =  +238,47° (Aceton, c =  0,78), werden erhalten. — Bei der Oxydation von 
Alanninotrions&uro mit H N 03 entsteht Schleimsdure, ebenso wie aus Lactose u. Stachyose. 
Dio Ausbeute bestiltigt das Vorhandensein von 2 Galaktoseresten. — Die ath.-l. Hydro- 
lysenprodd. von Undekamethylmanninotrionsaure (vgl. oben) konnen nach der GIuco- 
Hidlfizicrung mit CH,OH-HCl getrennt werden (Dest. bei 0,08 mm) in 2,3,4,6-Tetra- 
methylgalaktose (Anilid F. 193°) u. 2,3,4-Trimelhyl-d-galakłose. Die letztere krystallisiert 
aus Essigester in langen Nadeln vom F. 85°, [a]u28 =  +157,14° (W., c =  0,28). Sie 
kann auch aus dem Anilidgemisch oder dem Gemisch mit Tetramethylgalaktose direkt 
isoliert werden. Kp .0,02 132°. — 2,3,4-Trimełhylgalaktonsdurelacton, C9H 10O6. Tri- 
mothylgalaktoso wird nach GOEBEL (C. 1927. II. 1144) mit B aJ2-Jodlsg. in Ggw. von 
Ba(OH)2 oxydiort. Farbloser Sirup, [ajn117 =  +91,97° (W., c =  1,718). Nach der 
Mutarotationskurvo liegt die (5-Form vor. — 2,3,4-Trimełhylgalaktonsdure, C9H 180 ;. 
Aus dem Lacton durch spontane Krystallisation erhalten. Lange Nadeln aus Aceton 
vom F. 107—108°, wl. in A., PAe. u. Essigester. [a]n22 =  +29,77° (W., c =  1,206). 
Plienylhydrazid, C,,,H24O0N2. BlaBgelbliche Platten aus A. vom F. 166—167°, 11. in 
A. u. CH3OH, wl. in A., PAe., Aceton u. Essigester. [a]n2° =  +29,51° (A., c =  0,576). — 
2,3,4,6-1'ctramethylgalaktonsaurcphenylhydrazid, C16H2e0 6N2. Aus dem Trimethyl- 
Kalaktonsilurelacton durch Methylierung 11. Behandlung mit Phenylhydrazin. F. 135 
uis 136° aus A.-Aceton. Wl. in A., Aceton, unl. in PAe. — 2,3,4-Trimcthyl-G-trityl- 
yalaktose, C2(tH32O0. Aus 2,3,4-Trimethylgalaktose nach J o s e p i i s o n  (C. 1929. II. 
1396). Amorphe, weiCo M., F. 72—75°. LI. in Aceton u. Essigester, wl. in PAe. u. W. 
[a]i>2°  ̂ +33,33° (A., c 0,36). — l-Acelyl-2,3,4-trimclhyl-6-iritylgalaktose, C30H34Oj. 
WoiBo, amorphe M. vom F. 93°, [a]o2° =  +12,35° (Chlf., c =  0,81). — Die beiden 
letzten Vorbb., wio auch 2,3,4-Trimethylgalaktose selbst werden auch aus den Spalt- 
prodd. der methylierten Aldobionsaurc aus arab. Gummi erhalten (Vgl. ChaLLINOR, 
HAWORTH u. HlKST, C. 1931- i .  2991.) (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 20. 201—44. 
April 1933.) E r l b a c h .

L. Lenunel, Ober das Lignin und einige seiner Deritale. II. Mitt. (I. vgl. C. 1933. 
L. 933.) In Verfolgung seiner U11 teras, uber Phenollignine stellt Vf. Orcinlignin (I) u. 
Acetylorcinlignin (II) dar. Die Darst. von I erfolgt analog zu der in der I. Mitt. be- 
sohriebenon Darst. des Pyrogallollignins, F. 250—257°. Durch Acetylieren m it Acet- 
anhydrid entsteht daraus II, F. 250—270°. (An. Soc. espaii. Fisica Quim. 31. 50—52. 
Jan. 1933. Madrid, Instituto Nacional de Fisica y Quimica.) W il l s t a e d t .

L. Ruzicka, H. A. Boekenoogen und H. J. Edelman, Zur Kenntnis des Kohlen- 
Moffringes. X X III. Uber den Parachor und die Kompressibilitat hohergliedriger Kohlen- 
stoffringi, (XXII. vgl. C. 1933. I. 2807.) Vff. haben den Parachor (P  =  (M/d)y'U; 
y OborfUlohoiiBpannuiig, goniesson nach der Steighoheninethode) bestimmt fiir folgende 
V«rbb.: Cyelooctan 316,3, Cyclooctanon 324,2, Methylcyelopentadecan 622,1, 1-Methyl- 
eyolopotUadeoan-3-on (Muscon) 628,2, Cyeloheptadeccn-(9)-on-(l) (Zibeton) 650,5. 
Dio „Ringkonstante“  bcrechnet sich durch Subtraktion der berechneten von den ge- 
fundenon Werten zu 4,3 u. 3,2 fiir dio Achtringderiw., zu —2,0 u. —4,8 fiir die Fiinf- 
sohnringkOrper u. zu —10,5 fiir Zibeton. Die negativen Werto diirften kaum sicher 
vou Nuli zu untorscheidon sein (beim Zibeton ist die Bodoutung der Doppelbindung 
nicht abr.uschfttzen), so daB sich ergibt, daB der Parachor ahnlieh wio das Mol.-Vol. 
oberhalb dos Aehtrings den gleiehen W ert wie bei den aliphat. Verbb. annimmt. — 
Boi don Ringyerbb. steigt bekanntlich das spezif. Gewicht bis zu einem Maximum
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boim Zohnring (boi den ICotonen) bzw. Vierzobnring (bei don KW-stoffen) — offonbar 
kommt don einzelnon Atomen in diesel- Reihe ein gróGerer Schwingungsraum zu ais 
in don aliphat. Verbb. odor don ganz hoohgliedrigen Systomon. Ferner nimmt daa 
Mol.-Vol. vom Dreiring an ab, bis os beirn 8- oder 9-gliedrigen Ring densolben Betrag 
erreioht wie bei den aliphat. Vorbb. Vff. habon in diosem Zusammcnhang den mittleron 
Kompressionskoeff. fur folgondo Yerbb. gemesson (E . Co h e n , Z. physik. Chem. 84 
[1913]. 41): Cyclohoxan (d*\ =  0,7647) /? x  10° =  117,7—32 x  10~3 p, f)m0\ X 103 =  
13,1—3,6 X 10~3 p. — Cyclohesanon (0,9256) fl X 10° == 69,4—14 X 10~3 p, flmol X 
103 =  7,35 — 1,5 X 10-3 p. — Mothyloyclopontadocan (0,8431) fi X 10° =  69,7 — 
16 X 10-3p, fhnoi X 103 =  18,5 — 4,2 X 10“ 3 — Muscon (0,9046) (1 X 106 =
64,3 — 15 X 10-3 p, fl mol X 103 =  16,9 — 3,9 X 10~3 p. Offenbar nimmt dor mittloro 
Kompressibilitiitskoeff. mit steigender Ringgliodorzahl ab. Aus Literaturangaben 
folgt, daB fl moi in der aliphat. Reiho mit stoigondom Mol.-Gew. fast konstant bleibt — 
dor goringo Wert beim Cyclohexan ist sohr auffiillig. Boim Methylcyclopentadecan 
niihort sich der Wert dem aliphat. Normalwert: Bei einer aliphat. Vorb. u. einem sehr 
groCon Ring nahem sich dio C-Atomo zweier benachbarter otwa paralleler Ketten bei 
Kompression leichter ais boim rocht starron Sechsring, was insbesondero gut verstandlicli 
wird, wenn man nach S t o l l  u. S to ll-C o m te  (C. 1930. II. 3269) annimmt, dafl bei 
kleinen Ringen zwischen den Ringgliedem kein Schwingungsraum fiir die H-Atomo 
ist, wohl aber bei groBen. (Helv. chim. Acta 16. 487—92. 2/5. 1933. Zurioh, Eidgon. 
Techn. Hochsch., u. Utrecht, Uniy.) BERGMANN.

L. Ruzicka und M. stoli, Zur Kenntnis des Kohknsloffringes. XXIV. t)ber 
den 23-gliedrigen Kohlensloffring. (X X III. vgl. yorst. Ref.) Da zwischen dem 21- u. 
29-gliedrigen Ringsystem koinos mit ungorador C-Zahl bokannt ist u. da die physikal. 
Eigg. zwisehon 22- u. 26-Ring bei den KW-stoffen, zwischen 21- u. 29-Ring boi den 
Monoketonen nur ungeniigend bekannt sind, habon Vff. den 23-Ring hergestellt: Dio 
notigo Dokesan-l,22-dicarbonsauro ist durch Elektrolyse des Na-Salzos von Brassyl- 
sauremonomethylester leicht zuganglich. Ih r Cersalz gab bei der trockenon Dest. das 
Cyclotricosanon (in 2°/0 Ausbeuto), aus dem Cyclotricosan nach Cl e m m e n s e n  hcr- 
gestollt wurdo. Im spezif. Gewicht u. dem Mol.-Vol. schlioBt sich dor 23-Ring ganz 
tlen nachsten Systomen an, beim F. u. dor Mol.-Refr. sind kleine, aber nicht nennens- 
werte Abweichungen yorhanden. Das dimolokulare Diketon (46-Ring) konnte bemerkens- 
werterweise nicht aus den Nobenprodd. der Cersalzdest. gewonnen werden. — Brassyl- 
sauremonomethylester, C14H 2C0 4. Aus dom Dimethylestor mit methylalkoh. Lauge. 
Aus PAe. Blattchen, F. 49—50°. — Dokosan-l,22-dicarbonsdure, C24H40O4. Durch 
Elektrolyse des Na-Salzos des yorigen in Methanol; Vorseifung des Dimethylesters 
(aus Bzl. F. 68—70°). Aua Bzl. Pulver, F . 128—130°. Nebenher entstand a)-Dodecen- 
sauremothylestor, Kp.j 100—110°. — Óyclotrikosanon, C^H^jO. Aus dom Corsalz des 
yorigen durch trockono Dest. bei 10 mm (bis iiber 500°); aus der bei 150—185° u. der 
bei 185—240° (bei 0,1 mm) sd. Fraktion. Reinigung iiber das Semicarbazon, C^H^ONj 
(Blattchen vom F. 174—176°). K p .0,02 175—177°, F . 38,5—39°; d * \  =  0,8761; d2\  
(ber.) =  0,890, ud 43 =  1,4626. Nebenhor entsteht ein Keton, das ein Semicarbazon 
vom F. 111—118° liefert (wohl Methyldokosylketon). — Cyclolrikosan, C23Hle. Aus 
dem yorigen nach CLEMMENSEN. K p .0 t 177°, F . 49—50°. d55, =  0,8305; d<si.l =
0,8269, ber. i 2°4 =  0,849, nD56 =  1,4558. (Helv. chim. Acta 16. 493—98. 2/6. 1933. 
Ziirich, Eidgen. Techn. Hochsch., u. Genf, M. N a e p  u . Co.) B e r g m a n n .

L. Ruzicka, M. Hiirbin und H. A. Boekenoogen, Zur Kenninis des Kohl&nstoff- 
ringes. XXV. Uber die Einfuhrung einer dreifachen Bindung in den 15- und den 17- 
gliedrigen Kohlensloffring. (XXIV. ygl. yorst. Ref.) Aus Tetraedermodellen laBt sich 
ein Ring, der eine Acotylenbindung enthalt, nur aufbauen, wenn er wenigstens 10 Glioder 
besitzt (ygl. RuGGI.I, Liebigs Ann. Chem. 399 [1913]. 174). Vff. haben aus Cyclo- 
pontadecen u. Cycloheptadecen das Cyclopentadocin u. Cycloheptadecin hergestellt: 
Die Dibromide der ersteren KW-stoffo geben beim Behandeln mit alkoh. Lauge -teil- 
weiso dio urspriinglichen Athylene, teilweise spalten sie ein Mol. HBr ab u. geben die 
monobromierten Athylene. Unter energischeren Bodingungen in erneuter Operation 
orhalt man dio Acetyleno, dereń Struktur einwandfrei aus der Feststellung folgt, daB 
Ozonisation zu Pentadecan-l,15-dis&uro bzw. Heptadecan-l,17-disauro fiihrt, daB also 
alle C-Atomo erhalten bleiben. Ein Vergleich m it Literaturangaben zoigt, daB die 
Unterschiedo zwischen gesiitt. u. Acetylen-KW-stoffon in der aliphat. u. der cycl. Reihe 
fast gleich sind. Die Unterachiedo zwischen ungesatt. u. gesiitt., sowie zwischen ungesiitt. 
u. Acetylen-KW-stoffon sind nicht beide Mało gleich, doch sind dio Diskrepanzen nicht

XV. 2. 25
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groB. Die 'Acetylenbindung hat also auf den Bau des 15- u. 17-Rings keinen merklichen 
Einflufl. Die Einfuhrung zweier Acetylenbindungen in das Cyclotriakonta-l,16-dien 
(das auch das 1,15-Dien sein oder enthalten karm; C. 1932. I. 664) gelang nicht: Die 
zweite Stufe der HBr-Abspaltung fiihrte zu Verharzung. Ebensowenig gluckte die 
Einfuhrung eines Paares konjugierter Doppelbindungen in den IB-Eing u. die E in
fuhrung zweier solcher in den 30-Ring. 1,2-Dibromcyelopentadecan u. 1,2,16,17- 
Tetrabromcyclotriakontan gaben zwar mit Dimethylamin u. dem Jodmethyl die ąuatcr- 
naren Ammoniumjodide; mit Ag20  entstanden aber keine bromfreien Korpcr.

V e r s u c h e .  l-Bromcyclopeniadece.n-{l), C15H 2;Br. Aus Cyclopentadecen in 
CS2 m it Brom; Kochcn des Rohprod. mit alkoh. Lauge. In den Fraktionen vom Kp .0,;5 
128—130 u. 130—132°. — Cyclopentadecin, C15H 26. Aus dem yorigen mit Atzkali u. A. 
im Bombenrohr (4 Stdn. 150°, dann 15 Stdn. 170—175°). Kp.u  158—159°. d2lt —
0,8843, n D21 — 1,4910. Hjrdrierung gibt Cyclopentadecan, Ivp.2 125°, F. 61° (aus A.), 
Ozouisation Penladecan-l,15-disdure, F. 111°, Reinigung iiber den mittols Diazomethan 
erhaltlichen Dimethylester, aus Methanol F. 43—44°. — l-Bromcycloheptadecen-(l), 
Ci,H31Br. Darst. aus Zibetan (Cycloheptadecen) wio oben. Kp .0l3 147—150°, (£1S4 =  
1,090. — Oycloheptadecin, C17H30. Aus dem yorigen wie obon. Kp .0>25 127—128°, 
d2\  — 0,8840, nD22 =  1,4869. Ozonisation gibt Heptadecandisaure, F. 119° (aus 
Methanol), Dimethyloster, aus Methanol F. 52°. — Von Dibromcyclotriacontadien 
C3ijH51Br, wurden zwei Isomere gewonnen, die durch fraktionierte Dest. bei 0,2 mm 
getrennt wurden: aus Essigester F. 95— 105° bzw. 63—69°. — Cyclopentadecenyl- 
trimethylammoniumjodid, C18H36N J. Aus dem Dibromid des Cyclopentadecens mit 
Dimethylamin in Bzl. (5 Stdn., 140—150°); Alkalischmachen, Ausathern, Umsetzen 
mit Jodmethyl in Aceton. Aus Aceton F. ca. 230° (Zers.). — Tetramethyldiaminocyclo- 
triakonladiendijodmethylat, C36H ,2N,J„. Analog aus Cyclotriakontadien. Aus A.
F. 256°. (Holv. chirn. Acta 16. 498—505. 2/5. 1933. Ziirich, Eidgen. Techn. Hoch- 
schulo.) B e r g m a n n .

H. Poltz, Ober die Dipolmommta einiger Benzolderimte. Es i s t  bekannt, daB bei 
Toluolderiw. mit ungewinkelten Substituenten kein Orthoeffekt auftritt. Vf. unter
sucht die Nitro- u. Jodtoluole, bei denen am ehesten Abweichungen von der strengen 
Additivitat der Substituentenmomente zu erwarten gewesen waren. Femer wurden 
dio LUTGERTschen (C. 1932 .1. 27) Messungen an den Jodnitrobenzolen wiederholt, da 
seine W ortc zu niedrig  zu sein scheinen. In  Bzl. bei 22° w urden folgende W erte  gefunden: 
Nitrobenzol 3,96 ±  0,04 unter Vernachlassigung des Ultrarotglieds der Molekular- 
polarŁsation (sonst 3,93); o-Nitrotoluol 3,695 ±  0,04 (3,66), m-Nitrololuol 4,17 ±  0,04 
(4,14), p-Nitrotoluól 4,45 ±  0,03 (4,42), o-Jodtoluol 1,33 ±  0,02 (1,21), m-Jodtoluol 
1,67 ±  0,03 (1,576), p-Jodłolicol 1,80 ±  0,03 (1,71), o-Jodnilrobenzol 3,96 ±  0,045 (3,92). 
m-Jodtiilrobenzol 3,47 ±  0,03 (3,43), p-Jodnitrobenzol 3,10 ±  0,03 (3,046). Bei den 
Nitrotoluolen u. Jodtoluolen ist tatsaehlich bei allen Isomeren die t)bereinstimmung 
zwischen berechnotem u. gefundenem Wert gut; beim o- u. p-NitTotoluol scheint eine 
Anomalio angedeutot zu soin, dio Yf. in Analogie zur Anomalie beim p-Nitroanilin 
setzen mochte. Bei den Jodnitrobenzolen is t  nur in  der m-Reihe (ber. 3,47) tlberein- 
stimmung yorhanden; die berechneten Werte fiir o- u. p-Verb. sind 4,72 u. 2,63- Die 
Diskrepanz, die auch bei den Chlor- u. Bromderiw. auftritt, yerschwindet, wenn man 
die theorot. Momente nach Sm a l l w o o d  u . H e r z f e l d  (C. 1930. II. 1042) berechnet. 
(Z. physik. Chem. Abt. B. 20. 351—56. April 1933. Kiel, Physikal.-chem. L abor. d. 
U niy .) B e r g m a n n .

Herbert H. Hodgson und Ernest W. Smith, Die scheinbare anomale Labilitdl 
der 2-Nitrogruppe itn 2,3-Dinitrotoluol. Ein Beispiel fiir den Umyelcehrt-Feld-Effekl. 
Im 3,4-Dinitrochlorbenzol u. 3,4-Dinitrotoluol laBt sich die 3-Nitrogruppe durch NH2 
oder OCH3 ersetzen, weil das C-Atom 4 schwaeher kationoid ist ais das C-Atom 3. 
Im  Gegensatz dazu tauseht 2,3-Dinitrotoluol die 2-Nitrogruppe aus (vgl. K e n n e r  u. 
P a r k in , J . chem. Soc. London 117 [1920]. 852); hier scheint ein Beispiel fiir das 
sehr yerbreitete elektronenanziehende Feld auBerhalb der CH3-Gruppe yorzuliegen, 
das das negative Feld der 2-Nitrogruppe schwacht u. dadurch den kationoiden Charakter 
des C-Atoms 2 iiber den von 3 erhoht, so daB das anionoide Reagens yorzugsweise 
an 2 eingreift. Ahriliohe Beispiele sind 2,5-Dinitro- u. 2-Chlor-5,6-dinitrotoluol (Mo r g a n  
u. D r e w , J . chem. Soc. London 117 [1920]. 786). — 3-Nitro-o-toluidin (CH3 =  1 ), 
durch Nitrierung yon Acet-o-toluidid mit H N 03 (D. 1,5) u. Acetanhydrid in Eg. u. 
Kochen mit konz. HC1. 3,3'-Dinitro-2,2'-azozytoluol. Man gieBt eine Lsg. von 10 g
3-Nitro-o-toluidin in 100 cem A. in ein Gemisch aus 375 cem W., 50 g K„SOj u. 100 g
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konz. H 2SO.t u. schiittelt 3 Tage. Ledergelbe Tafeln aus A., F. 121°. Liefert mit H N 03 
(D. 1,5) untcrhalb 20° 2,3-Dinitrotoluol (I), Nadeln aus yerd. A., F. 61°. — 3-Nitro-2- 
ozytoluol (3-Niłro-o-kresol), aus I  u. 20°/oig. NaOH auf dem W.-Bad. Gelbe Prismen 
aus 50%ig. A., F. 69°. — 3,3' -Dinitro-2,2' -ditolylsulfid, aus I  u. Na2S in W. bei gowohn- 
lieher Temp. Gelblicko Krystalle aus A., F. 152°. — 3,3'-Diamiiw-2,2'-ditolyldisulfid, 
C14H 16N 2S2, dureli Umsetzung von I  mit Na2S2 in W., Red. mit Na,S20., u. nachfolgende 
Oxydation m it K 3Fe(CN)e. Ledergelbe Nadcln aus verd. A., F. 123°. Dipikrat 
CI4H I6N2S, +  2C6H 30 7N3, orangegelbe Nadeln, F . 158°. Diacetyherb. C18H 20O2N2S2, 
Nadeln aus Essigsiiure, F. 167°. — 3,3'-Dinitro-2,2'-ditolyldisulfid Cl4HI20 4N2S2, dureh 
Umsetzung von I  mit N a,S2 in wss. Aceton u. Oxydation m it K 3Fe(CN)8. F . 145° 
aus 80°/oig. A. (J . chem. Soc. London 1933. 500—01. Mai. Huddersfield, Techn. 
Coli.) O s te r ta g .

Raymond Quelet, Ober dic Synthese der [Chlormethyl]-deru-ale des p-Brom- 
anisols und der Nilroanisole. (Vgl. C. 1932. II. 2956.) Das dureh Einw. von HC1 
auf Trioxymethylen +  ZnCl2 in PAe. gebildete Reagens besteht zu ca. 60% aua 
Di-[chlormothyl]-ather u. zu ca. 23% aus Di-[chlormethyl]-methylal. Vf. bat daher, 
um die Ausbeute zu verbessern, reinen Di-[chlormetliyl]-ather u. parallel damit 
den leiehter darstellbaren u. ebenso wirkenden Methyl-[clilormothyl]-ather mit p- 
Bromanisol in Ggw. von ZnCl2 bei Raumtemp. kondensiert. In  bciden Fallen 
betrug die Hochstausbcute an 2-Methoxy-5-brombenzylchlorid 45%. Mit Methyl- 
tehlormethyl]-iither verliiuft die Rk. schneller, liefert aber mehr 2,2'-Dimetlioxy-5,5'- 
dibromdiphenylmethan. — Dio Nitroanisole reagieren mit obigen Atliern in Ggw. von 
ZnCi2 in der Kalte nicht. Mit o-Nitroanisol (I) beginnt die Rk. bei 40°, ist sclir schnoll 
bei 70° u. liefert das [Chlormethyl]-deriv. mit vorziiglicher Ausbeute. p-Nitroanisol (II) 
reagiert langsamer u. bei ca. 75°, m-Nitroanisol (III) viel langsamer u. mit geringer Aus
beute. Ersatz des ZnCl2 dureh SnCl4 ergab mit I  fast quantitativ das Diphenylmethan- 
deriv., mit I I  das [Chlormethyl]-deriv., mit I I I  nur Harze. — Bei den Nitroanisolen 
ist das Verf. von B la n c  (C. 1923. III . 836) entschieden vorzuziehen. So erhiilt man 
dureh Sattigen einer Suspension von Trioxymethylen u. ZnCl2 in I  80% 4-Mełhoxy-
3-nitrobenzylchlorid, fast farblosc seidige Nadeln, F. 86°, u. daneben etwas 4,4' -Di- 
melhoxy-3,3'-dinitrodiphenylmeihan, gelbo Blattchen, F. 168°, welches dureh Cr03 zu 
4,4'-Dimelhoxy-3,3'-dinitrobenzophenon, hellgelbe Nadeln, F. 190°, oxydiert wird. Ebenso 
aus I I  70% 2-Methoxy-5-nitróbcnzylchlorid, hellgelbe Prismen, F. 80°. Aus I I I  wenig
2-2Iethoxy-4-nilrobenzylchlorid, Nadeln, F. 90°; daraus dureh Oxydation 2-Methoxy-
4-nitróbenzoesaure, F . 147°. — Aus den Verss. folgt, daC dio Gruppe CH2C1 in p oder o
zum 0CH3 u . moglichst entfernt vom NOz eintritt. OCH3 induziert dio Ionisienmg des 
Kerns, wahrend N 0 2 die Beweglichkeit der substituierbaren H-Atome Termindert. (Ć. R. 
hebd. Seances Acad. Sci. 196. 1411—13. 8/5. 1933.) L in d e n b a u m .

P.-Ch. Dorier, tjber die. Einuńrlcung des 1,3-Dichlorpropais auf die Natrium- 
derimte der arylaliphalischen Alkohole. Genannto Rk. fiihrt zur Bldg. von m-Cldorallyl- 
ałhem: Ar-CH2-ONa +  CH2C1-CH: CHCl =  Ar ■ CH2• O• CH2• C H : CHCl +  NaCl. Die 
Anlagerung von Br an die Doppelbindung dieser Ather gelang nicht; es wird HBr ent- 
wickelt, u. dieser verseift die Ather zu Ar-CH2Br. Das Cl-Atom ist nicht beweglich; 
es reagiert z. B. nicht mit Alkoholaten. — Das 1,3-Dichlorpropen wurde mit den Na- 
D eriw . des Benzyl-, ^-Phenylathyl-, y-Phenylpropyl- u. Zimtalkohols umgesetzt. Bei- 
spiel: 23 g Na in 400 eem Toluol wie ublich pulvern, naeh Abkiililcn 108 g Benzylalkohol 
zugeben, auf 130° erhitzen u. allmahlich 110 g 1,3-Dichlorpropcn eintragen, naeh Ab- 
kiihlen W. zugeben, in A. aufnehmen usw., schlieBlich fraktionieren. Ausbeuten 60 bis 
70%. Die Ather sind farblose, stark (der erste naeh Champignons) riechende Fil. —• 
CaH'o-CH2 0-CH„-CH:CHCl, K p .I3 123°, D .°4 1,1205, D .«4 1,111, n D>2 =  1,537. —
G.H.-CH. CH ^Ó -O H .-CH : CHCl, K p.IS 135°, D .»4 1,1196, D .“ 4 1,1105, n D12 =  1,536.
— CSHS■ CH2-PH~-CU2■ O■ GH2• GH : OHCl, Kp.J3146", D .»4 1,0736, D .124 1,0666, 
nu12 =  1,526. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 1325—27. 1/5. 1933.) L b .

Judson H. Holloway und Normal W. Krasę, Die Synthese von Benzaldehyd 
aus Benzol und Kohlenmonozyd unter Druck. Ausfuhrlichero Angaben (vgl. C. 1933. I. 
415) iiber den EinfluB von Temp., Druck, geringer W.-Mengen u. des Verhaltnisses 
AlCl3/Bzl. auf die Ausbeute bei der techn. ais aussichtsreich bezeichneten Darst. von 
C0H 5CHO aus Bzl. u. CO. (Ind. Engng. Chem. 25. 497—502. Mai 1933. Univ. of 
Illinois.) BERSIN.

W. M. Rodionow und A. M. Fedorowa, Zur Frage der Kondensation der aro- 
matischen Aldehyde mit Cyanessigsdure. In  Fortsetzung friiherer Unterss. (C. 1929.



D . Or g a n is c h e  C h e m ik . 1933. II.

I . 2412 u. friiher, ferner C. 1930. I. 2414) haben Vff. dio Malonsaure dureh Cyanessig- 
saure ersetzt. Diese kondensiert sich m it aromat. Aldehyden in Ggw. von alkoh. NH3 
schon bei Kaumtemp. glatt zu den NH4-Salzen der p-Aryl-a.-cyanacrylsa.uren: 

R C H O  +  CN-CH2-CO,H +  NH3 =  R-CH : C(CN)-C02NH4 -f- H20.
Verss. zur Darst. der /}-Aryi-/?-amino-a-cyanpropionsauren, B • CH(NH2) • CH(CN) • 

C0.,H, waren erfolglos. Chloressigsauro scheint in Ggw. von alkoh. NH3 mit aromat. 
Aldehyden nieht zu reagieren.

V e r  s u c h e. fl-Phenyl-a-cyanacrylsdure, CI0H,O,N. Alkoh. lsgg. von Cyanessig- 
saure u. Hydrobenzamid zusammengegossen (starkę Temp.-Erholiung), nach 12 Stdn. 
N H fS a lz  (F. 217—219°) abgesaugt u. mit HC1 zerlegt. F. 178—180°. — fi-[3,-l-MethyUn- 
dioxyphenyl]-a-cyanacryhdure, Cn H -04N. Aus Cyanessigsauro u. Piperonal in A. mit 
10°/oig. alkoh. NH3 iiber das N I I S a l z  (F. gegen 190°). F. 220—222°. — (l-[3-3Idhoxy-
4-oxyphenyl\-a.-cyanacrylsdure, Cn Hs0 4N. Mit Vanillin. N II^Salz, F. 190—193°. 
Saure, F. 197—199°. — f}-[4-Mellwxyphenyl]-a.-cyanacryUdure, Cu H80 3N. Mit Anis- 
aldehyd. 2iHx-Salz, F. 186—188°. Saure, F. 222°. — fi-Furyl-a-cyanacrylsaurc, 
C8H 50 3N. Mit Furfurol. NII,-Salz, F. 175—179°. Saure, F. 210—214°. (Arch. Pliarmaz. 
Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 271. 292—96. Mai 1933. Moskau.) LlNDENBATJM.

C. Torres und J. AmargÓS, Ober die Synthese ton Oxyphcnyl-oL-bromalhylketonen. 
Yff. stellen dureh Einw. yon Propionylchlorid auf A1C13 +  geschmolzenes Phenol
o- u. p-Oxyphenylathylketon dar (die Trennung der Isomeren erfolgt so, daB man das 
nach der Zers. de3 F r ie d e l -Cr a f t s  erhalteno Ol iiber Nacht stehen laBt. Aua- 
geschiedene p-Verb. absaugen u. aus W. umkrystallisieren, F. 148°. Dinitrophcnyl- 
hydrazon, C15H 140 5N4, F . 229°. F l, gebliebenen Anteil im Vakuum destillieren, Kp.jo 
der o-Verb. 110—115°. Dinitrophenylhydrazon, F . 189°), analog auch o- u. p-Oxy- 
phenyl-a-bromathylketon (Trennung dureh Dest. mit W.-Dampf, wobei nur o-Verb. 
iibergeht. Kp.ln der o-Yerb. 143—147°, gelbe Nadeln, F. 32°. Dinitrophenylhydrazon, 
C16H 130 6N4Br, F. 143—144°. p-Verb. aus W., F. 81°. Dinitrophenylhydrazon, F. 147° 
unter Zers. Beyizoylterb., F . 87°). 3,4-Dioxyphenyl-x-bromuthylketon (F . 141°), lieB 
sich besser dureh Bromieren von 3,4-Dioxypropiophenon darstellen. Vff. gelang es, 
das Dipropionylbrenzcatechin (Ivp.20 1 65°) krystalllsiert zu erhalten. Prismen, F . 25 
bis 26°. (An. Soc. espaii. Fisica Quim. 31. 37—47. Jan. 1933. Barcelona, Fac. do 
Farmacia.) WiLLSTAEDT.

A. Skita, F. Keil und E. Baesler, Eine neue Synlhese ton 1,2-Aminoketonen. 
Die katalyt. Red. von Diketonen in Ggw. von Aminen nach S k it a  u . K e i l  (C. 1929.
I. 3094) fiihrt iiber die intermediar gebildeten Iminoketone (I) zu Aminoalkoholen (III). 
Vff. stellen an zahlreichen Beispielen fest, daB die Rk. so gelenkt werden kann, daB 
Aminoketone (II) gebildet werden:

R -5Ó -C Ó -R '- Kl——V  I R -C O -C (:N -R '')-R ' >■ n  R 'CO -CH (NH -R")-R '
—HaO

|  + 2 H ,

III R • CH(OH) • CH(NH ■ R ") • R ' .
Acetylbenzoyl wird in Ggw. von Methylamin mit kolloidem Pd ais Katalysator zu 
1 -Phenyl-2-mtlhylamino-propanon-(l) (V) reduziert. P t liefert schlechtere Ausbeuten. 
Dio Carbonylgruppe wird dureh Umsetzung mit Phenylmagnesiumbromid zum 1,1-Di- 
phenyl-2-methylaminopro-panol-{!) (YI) nachgewiesen:
Y C6Hs• CO• CH(NH• CH3)• CH3 y j  (c 6H5)2■ C(OH)• CH(NH• CH3)• CH3 .
Zur Darst. yon 1,2-Aminoketonen darf bei Verwendung aliphat. oder hydroaromat. 
Amino die Menge yon 0,6 g Pd bzw. 0,07 g P t ais Katalysator fiir je 1/J0 Mol. Diketon 
nieht iiberschritten werden, da sonst, aueh bei Aufnahme von nur 1 Mol. H 2, Amino- 
alkohole entstehen. Bei Verwendung aromat. Amino muB dio Mengo des Pd auf 0,1 
bis 0,15 g verringert werden. AuBer primaren Aminen kónnen auch sekundare fiir die 
Synthese yerwendet werden, doch werden Aminoketone mit tertiarem Stickstoff nur 
erhalten bei Verwendung von sowohl Diketonen wie sekundaren Aminen m it geringem 
Mol.-Gew.

Y o r s u c h c .  Dio Hydrierungen erfolgten stets miter 3 a t Uberdruek u., wenn 
nichts anderes angegeben, mit l°/0ig. kolloider Pd-Lsg. u. bei Zimmertemp. — 1-Phenyl-
2-methylaminopropanon-(l), C10H]3ON (Y), aus Acetylbenzoyl u. Methylamin m it 
kolloider Pd- oder Pt-Lsg., sehwaeh gelbliches 01; K p.„ 120—121°. Hydrochlorid, 
C10H 14OXC1. A us Aceton-A., F. 180°. Platinat. Aus W., F. 191—192°. Pikrat,
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Aus A., F. 138°. l-Phenyl-2-melhylaminopropanol-(l) (d,l-Ephedrin), 
CjńHjjON, neben V aus Acetylbenzoyl u. Methylamin mit 0,6 g Pd oder 0.1 g P t; 
K p .l5 139—142°. Aus Lg., F. 75°. Hydrochlorid, C]0H ,6ONC1. Aus Aceton-A., F. 186°. 
Pikrat, C16H 180 8N4. Aus A., F. 146°. jj-Diphenyl-2-mdhylaminopro]xinol-(l), C15Hj,ON 

■ (VI), aus V u. Phcnylmagnesiuinbromid;. Kp.n  180—184°. Aus 60%ig. A., F. 168°. 
Hydroclilorid, C1((H,,0NC1. Aus Aceton-A., F. 218°. l-Phcnyl-2-cyclohcxylamino- 
■propanon-(l), C15H 21ON, aus Acetylbenzoyl u. Cyclohoxylamin; Ivp.,E 185—'195°. Aus 
Toluol, F. 178°. Pikrat, C21H 2,0 RN4. Aus 60%ig. A., F. 154°. l-Phcnyl-2-(P-oxyałhyl- 
aminó)-propanon-(l), Cn H ]5OJSr, aus Acotylbcnzoyl u. Aminoathanol. Aus Lg., F. 78°. 
Hydroclilorid, Cu H 10O2NCI. Aus Aceton-A., F. 159—160°. l-Plienyl-2-phcnylamino- 
propanon-(l), C15H 15ON, aus Acetylbenzoyl u. Anilin mit 0,1 g Pd. Aus Lg., F. 100 
bis 101°. Hydroclilorid, C15Hl0ONCl. Aus yerd. HC1, F. 191°. l-Plicnyl-2-phc,nyl- 
aminopropanol-(l), Cl6H 17ON, aus Acetylbenzoyl u. Anilin mit 0,4 g Pd. Aus Lg., 
F . 122°. Hydroclilorid, C15H I80NC1. Aus verd. HC1, F. 184°. l-(p-Methoxyphenyl)-
2-melhylaminopropanon-(l), ć nH ,50 2N, aus p-Methoxyacetylbenzoyl u. Motliylamin; 
K p.lt 160°. Pikrat, C17H 180 9N4. Aus A., F. 179—180°. — l-(p-Metlwxyphenyl)-2-cxjclo- 
hexylaminopropanon-(l), C16H 230 2N, aus p-Methoxyacotylbenzoyl u. Cyclohexylamin. 
Aus 50°/oig- A-, F. 110°. Hydroclilorid, C1IJH,.10 2NC1. Aus Aceton-A., F. 193—194°.
1-(p-Mcthoxyphe.nyl)-2-(p-tolylamino)-pro-pa?wn-{l), C17H i ,,0 2N , aus p-Methoxyacetyl- 
benzoyl u. p-Toluidin. Aus Lg., F. 83°. Hydroclilorid, C17H 20O2NCl. Aus verd. HC1, 
F. 182—183°. l,2-Diphc.nyl-2-cyclohcxylaminoathaiu>n-(l). C20H 23ON, aus Benzil u. 
CyclohoxyIamin. Aus Lg., F. 107—108°. Hydrochlorid, C^H^ONCl. Aus W., F. 235 
bis 237° unter Zers. l,2-Diplicnyl-2-(a.-athylpropylamino)-alhanon-(l), C19H 23ON, aus 
Benzil u. a-Athylpropylamin; ICpM1 200—2Ó1". Pikrat, C2;;H,,0O8N4. Aus A., F. 148°.
2-Cyclohexylaminohcxanon-(3), C12H 23ON, aus Mcthylpropyldiketon u. Cyclobexylamin
bei 50°; K p .13 128—130°. Hydrochlorid, C,2H 240NC1. Aus Aceton-A., F. 176°. 2-Me,- 
thylaminohexanon-(3), C,H15ON, aus Methylpropyldiketon u. Methylamin bei 50°; 
K p .I8 70—71°. Pikrolonat, CnH 23O0Nv Aus A., F. 183—184°. — 2-(p-Oxyathylamino)- 
hexamn-(3), C8H 170 2N, aus Methylpropyldiketon u. Aminoathanol bei 50°; K p .14 142 
bis 144°. Aus Lg., F. 68°. Pikrolonat, C18H 250 7N5. Aus Butanol, F. 217—218°. 2-(p- 
Athoxyphcnylanii>io)-hcxanon-(3), Ci4H 210 2N, aus Methylpropyldiketon u. p-Phcnetidin; 
Ivp.15 189—190°. Hydrochlorid, CUH220 2ŃC1. Aus vcrd. HC1, F. 148—149°. 2-Cyclo- 
hexylaminopentanon-{3), CuH 2,ON, aus Methylathyldikcton u. Cyelohoxylamin bei 50°; 
Kp,12 118°. Hydroclilorid, Cn H 22ONCl. Aus Aceton, F. 157—158°. 2-Dimcthylamino- 
licxanon-(3), C8H 17ON, aus Methylpropyldiketon u. Dimcthylamin bei 0°; K p .25 89 
bis 90°. Pikrolonat, ClRH 250 6N5. Aus Butanol, F. 163—164°. 2-(Methylphenylamino)- 
penlanon-(3), CJ2H 17ON, aus Methylathyldikcton u. Metliylanilin; ICp.14 148—150°. 
Pikrolonat, C22H :,;O0N5. Aus A., F. 182—183°. (Ber. dtsch. chem. Gos. 66. 858—66. 
7/6. 1933. Hannover, Techn. Hochsch.) H e it m a n n .

W. M. Rodionow und A. M. Fedorowa, Zur Kenninis der Anhydro-2-[oxy- 
m£rcuri]-3,4-dimełhoxybenzoesaure. Eine neuc Synthese der Vcratrumsmtre. Durch 
tJbertragung der von WHITMORE u. CuLHANE (C. 1929. I .  1811) aufgefundencn R k. 
auf Hemipinsdure (I) haben Vff. mit sehr guter Ausbeute die Hg-Verb. II  erhalten, 
welche mit sd. HC1 fast ausschlieChch Veralrumsdure (III) lieferte. Es ist nicht gelungen, 
auch dio Eliminierung des 1-standigen C02H einwandfrei festzustellen. I II  sublimiert 
nicht, wie in allen Handbiichern angegeben, in langen Nadeln, sondern in kurzeń rliomb. 
Krystallen; diese Eig. wurde an einem nach P e r k in  u . jMitarbeitcrn (C. 1925 . I .  1600) 
dargestellten Priiparat bestatigt.

CO,H

s

CH30 - l ^ ^ J '  Hg CHjO-

OCH, OCH.
V e r s u c h e .  Anhydro-2-[oxymercuri]-3,4-dimethoxybenzoesaurc (II). Lsg. ron  

35 g I  in 50 ccm 25%ig. NaOH u. 150 ccm W. mit Lsg. von 62 g Mercuriacetat in 300 ccm 
W. u. 50 ccm Eg. ca. 60 Stdn. gekocht (bis Probe in NaOH YÓllig 1.), Nd. abgesaugt, 
mit W. gewaschen, in NaOH gel., F iltrat mit HC1 gefallt. Ausbeute 49 g. Fast unl. 
in W. u. organ. Solvenzien. Durch Losen in 1 Mol. 200/oig. NaOH u. Aussalzen mit 
gesatt. NaCl-Lsg. das Na-Salz in silbenveiBen, sternfórmigen Niidelchen, sil. in W., wl. 
in h. A., daraus mkr. Nadeln. — Verałrumsdure (HI). Durch 5-std. Kochen von 30 g I I  
m it 120 cem konz. HC1. Ausbeute nach Ausathem der Mutterlauge 13,2 g. Nach Um-
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fiillcn aus Na OH -(- HC1 aus wss. A., F. 178— 179°. — Melhylester. Mit sd. CH3OH- 
HjSO.,; in W. gegossen. Mkr. Nadeln, F. 57°. — m-Mekonin. Durch 4-std. Kochen von 
111 mit 40%ig. Formalin in konz. HC1 (PERK1N, 1. c.). Aus A., F. 155°. (Arch. Pharmaz. 
Ber. dtscli. pharmaz. Ges. 271. 287—92. Mai 1933. Moskau.) LlNDENBAUM.

K. v. Auwers und E. Risse, Ober die Bildung von Hydrindonen aus ungesatliglen 
Kelonen. Vff. hatten zunachst die Absicht, friihcre Verss. m it den Mcthoxybenzalaccto- 
phenonen (C. 1932. I. 2322) auf Homologo des Benzalacetophenons auszudehnen. Es 
zeigte sich jedoch, daB diese Ketonc der Oximierung einen unerwartet groBen Wider- 
stand entgegensetzen. I u. II (Ac =  CO-CH: CII ■ C8H 5 u. CO'CH: CH-CH3) reagicrcn 
weder in saurer noch in alkal. Lsg. mit NH2OH u. sind auch gegen andere CO- 
Reagenzien indifferent. Der hemmende EinfluB des CH3 macht sich auch in entfernterer 
Stellung goltend, denn III (Ac =  CO-CH: CH-C,jH5) reagiert z war m it NH„OH, aber 
selbst nach 80-std. Kochen war die Umsetzung nicht vollendet. AuBerdem bildet sich 
nicht das Oxim, wie beim Benzalacetophenon selbst, sondern das Isoxazolin IV (X =  O). 
Desglcichen cntsteht m it p-Nitrophenylhydrazin ausschlicBlich das Pyrazolin IV (X =  
N-C6H j-N 0 2), wahrend Benzalacetophenon immer Gemische von Hydrazon u. Pyrazolin 
liefert (C.

„CH.R > -------|CH-R

O
(CH3)2C6H3.C-CHJ.CH-C8H6 

n i
N ------- X

Bei der Darst. der ungesatt. Ketone (V) ergab sich, daB in manchen Fiillen sta tt 
ihrer die isomeren Hydrindone (VI) entstehen. Nach den Unterss. von v. B r a u n  u . 
Mitarbeitern (C. 1 9 2 9 .1. 2176) war zu erwarten, daB CH3-Gruppen je nach ihrer Stellung 
den RingschluB jener Ketone erleichtern oder erschweren wurden. Vff. haben daher 
einige Bzl.-KW-stoffe nach F r i e d e l - C r a f t s  mit Zimt- u. Crotonsaurechlorid konden- 
siert u. gepriift, oh ungesatt. Ketone oder Hydrindone entstehen. Wo das Verf. ver- 
sagte, stellte man die Chalkonc durch Kondensation der Acetophenone mit Benzaldehyd 
dar u. priifte, ob sie sich durch A1C13 in Hydrindone iiberfiihren lassen. Die tabellar. 
zusammengestellten Resultate lassen, obwohl ihre Vergleichbarkeit keine yollkommenc 
ist, doch gewisse GesetzmaBigkeiten erkennen. Das Ergebnis der Verss. mit Zimtsaure- 
chlorid laBt sich kurz durch folgende Formelreihe ausdriicken (Striche =  CH3, Ac =  
CO-CH: CH-CSH5):

•Ac - L 2J-Ac L 3J .A c M J - A c  - L 5J.A c L 6> A c
i

Bei 1, 2 u. 3 tr itt  RingschluB ein, bei 4, 5 u. 6 nicht. Die von v. B ra u n  aufgefundene 
Regel findet sich bestatigt, denn 4, 5 u. 6 enthalten in m zu dem H-Atom, welches bei der 
Ringbldg. austreten miiBte, mindestens e i n  CH3. Fali 5 zeigt w'eiter, daB der hemmende 
EinfluB eines m-standigen CH3 starker ist ais der forderndo eines p-stiindigen. Die 
Falle 2 u. 3 sagen nichts dariiber aus, ob ein H-Atom mit p-standigem CH3 reaktions- 
fahiger ist ais ein solches ohne dieses, denn 3 geht schon bei seiner Synthese nach 
F r ie d e l - C r a f t s  restlos in das Hydrindon uber, u. 2 konnte nach diesem Verf. nicht 
gewonnen werden. Dafur zeigt Fali 1, daB ein o-standiges CII3 das H-Atom stark lockert, 
denn es iiberwindet, im Gegensatz zum p-standigen, den hemmenden EinfluB des 
m-standigen CH3. Man wird daher die V. BRAUNschc Reihe wie folgt yerlangern 
konnen: ____ ___

< _ > ©  >  C H . - < _ > ©  >  < 3 ®  >  < ^ > ®

CII, ĆH,
Die Crotonylderiw. neigen wcit weniger zum RingschluB ais die Chalkone. Die 

Angabe von Ma y e r  u. Mu l l e r  (C. 1 9 2 8 .1. 55), daB KW-stoffe mit Crotonylchlorid u. 
A1C13 direkt Hydrindone liefem, trifft nur bei KW-stoff en yon bestimmter Struktur zu. 
Unter den von Vff. untersuchten KW-stoffen gab nur p-Xylol ein Hydrindon, u. auch 
nur ais Nebenprod. Jedoch lieB sich das ais Hauptprod. entstehende ungesatt. Keton 
durch A1C13 yollstandig in das Hydrindon umwandeln. Das yerschiedene Verh. von
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Chalkonen u. Crotonylbonzolen kann nicht auf einem gcgcnsatzlichen EinfluB von 
Alkylen u. Arylen bcruhcn, denn dio Acrylderiw. aromat. KW-stoffe geben besonders 
leicht in Hydrindono iiber; Acryl iihnclt somit dem Cinnamoyl.

V o r s u  c he .  F r  i e  DE L - C r A JTS - Sy nthesen durch Lósen von jo 0,1 g-Mol; KW- 
stoff u. Sdurcchlorid in CS, u. Zugeben von etwas iiber 0,1 g-Mol. A1C13 bei nicht iiber 27°.
— V orss. m i t  p - X y l o l .  4,7-Dimethyl-3-phenyl-a.-hijdrindón, C„H 10O. Aus p-Xylol 
u. Zimtsilurechlorid. Kp.,, 198—202°, aus CII30H  Krystalle, F. 94—95°. Br wird 
sofort substituiert. Oxim, C17H 17ON, Bldg. in alkal. oder saurer Lsg., aus CH3OH 
Nadeln, F. 218—219°, unl. in wss. Laugen; dessen Acclylderiv., Cj9H,90,N , aus CH3OH 
Nadeln, F. 127—127,5°. Phenylhydrazon, C23H 22N,, aus A. oder Aceton Nadeln, F. 193 
bis 194°. Semicarbazon, C,8H 19ON3, aus CH3OH gelbliche Nadeln, F. 232°. — 2',5'-Di- 
methylchalkon, C17H160  (nach I). In eisgckiihlte absol. alkoh. Lsg. von Aceto-p-xylol 
u. Benzaldehyd eiskalte 20°/oig. mcthylalkoh. KOH getropft, nach Stdc. mit W. 
verd. u. ausgeathert. Griinstiehig gelbes 01, Kp. 218—219°, nach ca. 4 Monaten plotz- 
licli erstarrend, aus PAe., F. 41—42°. Nimmt in CS, genau 1 Br, auf. Wird durch A1C13 
in sd. CS2 oder auch ohne dieses in obiges Hydrindon umgelagert. — p-Xylol u. Crotonyl- 
chlorid ergaben ein 01 von K p.u  134—135", welches zu 75% unges&tt. war. Der gesiitt. 
Anteil (Hydrindon; vgl. unten) wurde ais Oxim entfernt. Der Best nalnn nur 85% 
von 1 Br, auf, war also kein reines Crotonyl-p-xylol (dieses vgl. Ma y e r  u . Mu l l e r ,
I. c.). — Dibrombutyryl-p-xylol, CJ2H 1.,OBr2. Aus p-Xylol u. a,/J-Dibrombutyrylchlorid. 
Aus A. derbe Nadeln, F. 62—63°. Lieferto mit K J  in sd. A. ein nur zu 85% ungesatt. 
Prod. — Aus p-XyloI u. /9-Chlorbutyrylchlorid entstand ein Gemisch von Hydrindon 
u. gechlortem Keton. — 3,4,7-Trimethyl-a.-liydrindon, C,2H 140 . Durch 3-std. Kochen 
dor aus p-Xylol u. Crotonylchilorid erhaltenen Rohprodd. in CS2 mit AlCL,. K p .,2 142°, 
aus PAe. derbe Krystalle, F. 32—33°, D.18-5, 1,0467, n*16-5 =  1,551 68, nHo18' 5 =
1,557 74, n,,18-5 =  1,571 61, E 2’ fiir D =  +1,04, fiir i?—<x =  + 44% . Oxim, C12H 15ON, 
aus A. Nadeln, F. 144,5°, unl. in wss. Laugen; dessen Aćetylderiv., C14H I70 2N, aus A. 
Nadeln, F. 74—75°. p-Nilrophcnylhydrazon, ClsHi90,N 3, aus A. orangegelbe Nadeln, 
F. 195°. In  CH3OH mit Benzaldehyd u. 20%ig. methylalkoh. KOH unter Eiskiihlung 
das Benzylidenderiv., C19H ,80 , aus CH3OH gclbliche Nadeln, F. 90,5—91,5°. — Syn- 
these des Hydrindons: Aceto-p-xylol mit Bromessigester u. Zn in sd. Bzl. umgesetzt, 
rohen l,4,P-Trimethyl-f}-oxyhydrozimtsaurcatliyhster (Kp.,, 140—155°) mit 90%ig. 
Ameisensiiure 2 Stdn. gekocht u. mit W. gcfallt, l,4,[}-frimelhylzimtsauredihyle«ter 
(Kp.20 150—154°) mit sd. 10%ig. NaOH verseift, halbfestes Prod. auf Ton abgcpreBt. 
Fester Anteil lieferte aus PAe. Nadeln, F. 68°, von 1,4,fi-Trimrthylzimtsaiirc (vermutlieh 
die trans-Form), C12H,.,02. Dor fl. Anteil war wohl die cis-Saure, denn beide Sauren 
lieferten in Sodalsg. mit Na-Amalgam dieselbe l,4,p-Trimethylhydrozimtsaure, C,2H 160 2, 
aus CH3OH Nadeln, F. 111—112°. Diese mit SOC1, in das Chlorid ubergefiihrt; aus 
diesem in sd. CS2 m it A1C13 obiges 3,4,7-Trimcthyl-a-hydrindon.

V o r  s s. m i t  m - X y 1 o 1. 2',4'-Diirudhylclialkon, C17H10O (nach II). Mit Zimt- 
siiurechlorid. Kp.u 218—219°, gelbes 01, zu 100% ungesiitt., nach 8 Wochen erstarrend, 
aus PAe. gelbe Nadeln, F. 71—72°. — Bei einem anderen Ansatz war das erhaltene Prod. 
nur zu 40% ungesatt. Es wurde in Aceton +  etwas Soda mit ICMn04 oxydiert, F iltrat 
verdampft, Ol in A. gel. usw., halbfestes Prod. abgepreBt. Der geringe Riickstand war
5,7-Dimetliyl-3-phenyl-a-hydrindon, C17Hlr)0 , aus Lg. Nadeln, F. 101°. Semicarbazon, 
C18H„ON3, aus verd. A. Ńadeln, F. 195—197°. — 1,3-Dime.lhyl-G-crolonylbcnzol, C12H140  
(nach II). Mit Crotonylchlorid. Gelbes 01, Kp .J5 144—146°, D.18,34 0,9999, na18>3 =
1,544 31, nne18'3 =  1,551 34, n318-3 =  1,566 95, E i"fur D =  +1,16, fu r /?—a = + 5 3 % . 
Wird durch A1C13 in sd. CS2 anscheinend polymerisiert. — V c r s s .  m i t o - X y l o l .  
3',4'-Dimdhylchalkon, C17H leO (nach III). Mit Zimtsaurcchlorid; ferner aus Aceto-o- 
xylol u. Benzaldehyd wie oben. K p .20 220-—240°, aus PAe. gelbliche Nadeln, F. 72—73°.
— Dibromid, C17H 16OBr,. In CS,. Aus PAe. Nadeln, F. 87—88°. — 3-[3',4'-Dimethyl- 
phenyl]-5-phenylisoxazolin, C17Hi-ON (IV, X  —- O). Vorvoriges mit NH,OH, HC1 in 
absol. A. +  Spur konz. HC1 80 Stdn. gekocht, A. abdest. Aus A. Nadeln, F. 179,5 bis 
180,5°, unl. in Lauge, bestandig gegen Br, KMn04, sd. Acetanhydrid u. sd. HC1 1 :1 . — 
l-[p-Nitrophenyl]-3-[3',4'-dimełhylphenyl]-5-phenylpyrazolin, C23H 210,N 3 (IV, X =  
N-C6H4-N 02). Mit p-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid in sd. wss. A. Aus A. orange
gelbe Nadelchen, F. 172—173°. — 1,2-Dimelhyl-5-crotonylbenzol, C12H 140  (nach III). 
Aus o-Xylol u. Crotonylchlorid. Gelbes 01, Kp.12 138—140°. Polymerisiert sich sehr 
leicht. — V e r s s .  m i t  T o l u o l  u. B e n z o l .  Aus Toluol u. Zimtsaurechlorid ein
Ol von K p .12 223—225°, nur zu 30% ungesatt., langsam erstarrend. Durch Verreiben
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mit CH3OH 4'-Methyldialkon, F. 76°. — p-CrolonyUohiol, CnH ,20 . Mit Crotonyl- 
ohlorid, Kp.u  132—134°. — 3'-MetliylĆhalkon, CJ0H 14O. Ans m-Methylacotophonon u. 
Benzaldehyd. Gelbgriines. dickfl. 01, Kp.„ 214—216°, D .18,84 1,0841, na18"8 =  1,631 70, 
jiHcis.8 ='1,642 89, iv 18-8 =  1,675 42, E 2  fiir D =  +2,54, fur /?—a =  +128% . —
3-Phenyl-6-methyl-a.-lxydrindon, ClsH ,40 . Aus vorigem m it A1CI3 auf sd. W.-Bad 
(7 Stdn.). Kp.n 210—220°, bestandig gcgen Br. p-Nitrophenylhydrazon, C22IIj|,02N3, 
aus Aceton orangerote Nadeln, F . 236—238°; in A. mit NaOII kirschrot. — Aus BzI. u. 
Zimtsaurechlorid: fi,fl-Dij>kenylproj>ioj)henon u. 3-Phenyl-a.-hydrbtdon. — Orotonyl- 
bcnzol vgl. C. 19 2 1 . III. 326. - 1- 3-Methyl-a-hydrindoh. Darst. nach v. B r a u n  u. 
IClRSCHBAUM (Ber. dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 3044). Itp .J2119—121°. Oxim, 
CI0Hu ON. aus CH3OH Nadeln, F. 99—100° (dagegen 1. c. F. 141,5°). (Liebigs Ann. 
Chem. 502 . 282—99. 15/5. 1933. Marburg, Univ.) L in d e n b a u m .

Charles Dufraisse und J.-A. Monier jr., Untersnchungm iiber die dissoziier
baren organischen Oxydc. 1,1'-Di-p-tolyl-3,3'-diphcnyl-f>,S' -dimcthylrubcn: sein dis- 
soziierbares Oxyd. (Vgl. C. 1933 . I. 941 u. friiher.) Durch Kondcnsation yon Phenyl- 
propiolsaurcathylcstcr mit p-Tolyl-MgBr wurde Di-p-lolyl-[johenylathinyl]-carbino!, 
(CH3'C6H4)2C(OH)-C ■ C-C6H5, dargestellt, farblose Krystalle, F. 87—88°. Melhyl- 
dther, C24H 220 , F. 75—76°. Isomerisierung ergab das Keton (Ć7/3 • C'6/ / 4)2C : CH • CO ■ 
Ccff5, gelbo Krystalle, F. 107—108°. Der Chlorwasserstoffester konnte nicht isoliert 
werden; man erhielt ihn im Gemisch mit Harzen, welche jedoch dic t)berfuhrung in 
ein ]Rubenderiv. auf dem ublichen Wego (2 Moll. minus 2 HC1) nicht vcrhindcrten- 
Das resultierendc Prod. war ],1’-Di-p-tolyl-3,3’-diphenyl-5,6'-dimclhylrubcn, C,„H36*
rote Krystalle ohiio Losungsm., F. (bloc) 242°, oder mit %  Mol. Butylacetat, F. (bloc) 
194°, erstere merldieh blasser, meist 11., auBer in A. u. Lg. Das Absorptionsspektruni 
weist die gewohnten Banden auf (Kurve im Original). Dic Lsgg. entfarben sich an 
Luft u. Licht unter Bldg. eines krystallisierten Pcroxyds, C46H360 2, F. (bloc) gegen 210°, 
welches ais erstes Beispiel unter den dissoziierbaren Oxyden der Kubeno o h 11 o 
Losungsm. krystallisiert. Dissoziicrungsverss. ergaben gegen 170° Entw. von 97—99% O 
u. Ausbeuten von 70 bis 75%. — Die Methyle in den Benzolkernen bceinflussen somit in 
keiner Weise die Eig. der Rubcne, O reversibel zu binden; sie vereinfachen sogar die 
Chemio der dissoziierbaren Oxydo durch Unterdriickung des Krystall-Losungsm. (C. R. 
hebd. Seances Acad. Sci. 196. 1327—29. 1/5.1933.) ‘ L in d e n b a u m .

B. A. Buylla und M. Pertierra, Oxydalion aromalischcr KoMemmsscrsioffe. Bei 
der Osydation von Naphthalin u. o-Xylol mit Luft an einem V20 6-Katalysator wird 
Phthalsaureanhydrid erhalten. Dio venvendote Apparatur wird genau beschrioben 
(Abb. im Original). (An. Soc. espan. lis ica Quim. 31. 59—64. Jan. 1933. Oyiedo, 
Univ.) WlLLSTAEDT.

F. Bell, Struktur des Naphthalins. Vf. erkennt dio Kritik von T h o m p s o n  
(C. 1933 . I. 2814) an, bemerkt aber, daC die Substitutionsrkk. nur schwer durch eine 
andere ais die symm. Formel erklart werden konnen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 
52. 83. 27/1. 1933. Battersea Polytechnic). OsTERTAG.

E. de Barry Bamett u n d  F. G. Sanders, Die Synthesc einiger homologer Naph- 
thaline. /?-A roylpropionsauren, die au s B zl.-K W -stoffen  u. B ernsto insaureanhydrid  
le ich t zuganglich sind, lassen sich zu  den  y -A ry lbu tto rsau ren  reduzieren . Diese gehen 
g la tt  in  1 -K eto te tra line  iiber, von denen  aus R ed . oder G rignardierung m it ansehlieCendcr 
D ehydrierung  zu N ap h thalin -K W -sto ffen  fu h rt. A usgohend vom  Toluol, daa in  p- 
S te llung  angegriffen w ird, u. durch  U m setzung  m it M ethyl-M gJ sto llten  Vff. im  Zug 
der sk izzierten  Synthose 1 ,7 -D im ethy lnaphtha lin  da r, das m it dor B eschreibung von  
D a r z e n s  u .  H e in z  (C. 1 9 2 7 -1 - 1302), n ich t ab er m it der von V e s e l y  u .  M e d v e d e v a  
(C. 1931 . I I .  3473), sowie Z e l i n s k y ,  T i t z ,  F a t e j e w  u. S c h w e m b e r g e r  (C. 1 9 2 7 .1 .88) 
ubereinstim m te. Analog wuxde m it Isopropyl-M gB r das 7 -M ethyl-l-isopropylnaphthalin  
von  R u z ic k a  u .  M in g a z z in i  (C .1922 . I I I .  1342) e rhalten . Curnol, gleichfalls in  p -S te l- 
lung angegriffen (O xydation  der K etosau re  zu C m ninsaure),u . n achher E inw . v o n  J le th y l-  
M g J fiih rto  schr g la tt  zu l-M ethy l-7-isopropylnaphthalin  (E udalin ; R u z ic k a  u. STOLL, 
C. 1923 . I .  591, D a r z e n s  u .  L e v y ,  C. 1932 . I I .  870). Aus o-X ylol k o n n ten  th eo re t. 
zwei su b stitu ie rte  T etralone  en ts teh en ; es b ild e t sich ab er n u r  eines, u . zw ar 1-K eto-
6 ,7 -d im ethy l-l,2 ,3 ,4 -te tralin , wie aus de r U m w andlung  in  G uajen  (2 ,3-D im ethyl- 
n ap h th a lin ; ScHROTEE, LiCHTENSTADT u .  I e i n e u ,  B er. d tsch . chem . Ges. 51  [1918]. 
1587) fo lg t. D asselbe K e to n  g ib t m it M ethyl-M gJ sehr g la t t  das 1,6,7-Trim ethyl- 
n a p h th a lin  ( R u z ic k a  u. E h m a n n , C. 1932 . I .  2029; W il k i n s o n ,  C. 1931 . I I .  1282). 
A us m -X ylol e n ts te h t l-K e to -5 ,7 -d im ethy l-l,2 ,3 ,4 -te tra lin , das du rch  R ed . u. De-
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hydriorung in 1,3-Dimethylnaphtlialin, mit Methyl-MgJ in 1,5,7-Trimethylnaphthalin 
( H e i l b r o n  u . W il k i n s o n ,  C. 1931 . I .  458; R u z ic k a  u . E h m a n n ,  1. c.) uborgcfiilirt 
wurde. Aus p-Xylol wurdo ebonso 1,4-Di- u. 1,4,5-Trimefchyhiaphthalin erhalten.

V e r s u c h c .  Dio Bldg. der /?-Aroylpropion8iiuren crfolgt am besten in Bym. 
Tetrachlorathan ais Losungsm., ibro Rod. nach CLEMMENSEN, die Cyclisierung mit 
S0%ig. H2S04 bei 100°. Dio Red. der Ketotetraline geschah gloichfalls nach Cl e m m e n - 
SEN, dio Dohydrierung nach der Solonmethodo. 4-Mcthyl-(i-bcnzoylpropionsaure, F . 129°,
4-Isopropyl-, F . 142° (nicht 72°, wio in dor Literatur), 3,4-Dimctliyl-, F. 129° (nicht 
105°), 2,4-Dimcthyl-, F. 114°, 2,5-Dimethyl-, F . 80°, Kp., 215°. — y-p-Tolyl-n-bullcr- 
saure, F. b^0;y-p-Cumyl-n-bidlersdure,C13T.iJtlÓi,¥ .b00;y-o-Xxylyl-n-łnUlersdure,CliH.]s0 1, 
F. 53°, y-m-Xylyl-n-bwttersaure, C12H10O2, F. 79°, y-p-Xylyl-n-bullcrsdure, C12H1(J0 2, 
Kp.„ 175°, F. 70°. — 7-Mclhyl-l-tetralon. Cn H]„0, F. 35°. 7-Isopropyl-l-lelralon
C13H160 , F. 36°; 6,7-Dimethyl-l-telralm, C12H14Ó, F. 49°; 5,7-Dimethyl-l-tetralon, 
C12H j .,0, F. 50°; 5,S-Dimethyl-l-lelraloii, C12H 140 , F. 33°. —  l,7-Dimelhyl-l,2,3,4-lelra- 
liydro-1 -nciphlhol, C]2H 10O, F. 90°; l-Methyl-7-isopropyl-, Ch H20O, F. 83°; 1,5,8-Tri- 
r n e i h y l C13H lflO, F. 136°. Dio 7-Methyl-l-isopropyl- u. dio l,6,7-Trimethylvorb. 
konnten nicht kryatallisiert erhalten werden. — 6,7-Dimethyl-l,2,3,4-telralin, Cj2Hln, 
Kp., 128°; 5,8-Dimeihyl-l,2,3,4-telraHn, C12IIln, Kp.j 120°; Kp.760 264°. — 1,3-Dimethyl- 
iiaphthalin, C12H 12. Kp.j 107°; Pikral, C,8HlrjO,N3, F. 118°. — 1,4-Dimethylnaphthalin, 
C12H12, Kp.;eo 264°. Pikral, ClflH 160 7N3, F. 144°. — 1,7-Dimethylnaphthalin, C,„H,., 
K p.,co 258°. Pikral, C18H lri0 7N3, F. 120°.— 2,3-Dimełhylnaphtlialin, C12H 12. F. 104°.—
l-Mdhyl-7-isopropylnaphlhalin, C11Hlr>. Kp. 281°. Pikral, Cn0H 10O7Ń3, F. 95°, Slyphnat, 
C20H1BO8N3, F. 122°. — 7-Melhyl-l-isopropylnaphlhalin, Cu Hle. Kp. 282°. Pikral, 
F. 102°. Slyphnat, F. 166°. — 1,4,5-Trimethylnaphlhalin, C13H 14, F. 63°. Pikral, 
Cł0H17O7N3, F. 146°; Slyphnat, C]i)H i;OrN3, F. 146°. — 1,6,7-Tńmelhylnaphihalin, 
C13H ]4. F. 28° aus Methanol. Pikral, C19H170 7N3, F . 126°; Slyphnat, C jbH j- 0 8N j , 
F. 149°. (J. chem. Soc. London 1933 . 434—37. April. London, Sir John Cass Technical 
Institute.) B e r g m a n n .

Tom Heap, Die Einwirlcung von Warnie auf P-Naphlhylisopropylaminhydroclilorid. 
Bei einem Vers., l-Isopropyl-2-naphthylamin durch Erhitzen von salzsaurem 0-CloH; - 
NH-CH(CH3)2 herzustellen, tra t die crwarteto Wanderung der Isopropylgruppe nicht 
ein; Vf. erhielt Propylen u. /?-Naphthylamin. Boi 300—320° erfolgte in 6 Stdn. voll- 
stiindige Zers., bei 200—220° stieg die Ausbeute an primarem Amin zuerst an u. ging 
nach 9 Stdn. wieder zuriick unter Bldg. steigender Mongen Di-/?-naphthylamin. — 
P-Naphthylisopropylamin, aus /?-C)0H?-NH2, (CH3)2CHBr u. (CH1)=CII- OH bei 180°. 
Kp.10 160—165°, Kp.70t) 307—310°; wird an der Luft rasch dunkel. C,3H,5N +  HC1, 
schwach rótlicho Nadeln, F. 209—210°. Benzoylderiv., C20H 1BON, Prismcn aus A., 
F. 96—98°. p-Toliwlsulfoderiv., C20H21O2NS, Nadeln aus A., F. 119—120°. — p-Toluol- 
sidfdrŚ-naphthylamin, F. 133°. -— Di-fi-naphthylamin, entsteht auch beim Erhitzen 
von /?-C10H7'Ń H 2, HC1 auf 200—220°. Blattchen aus Bzl., F. 167°. Pikrat, rotbraunc 
haarformige Krystallc aus Bzl., F. 165°. (J. chem. Soc. London 1933 . 495—96. Mai. 
London S. W. 11, Battersea Polytechnic.) O s t e r t a g .

V. Vesely und F. iStursa, Uber l-Melhyl-7-napkthol. Um zum 1,8-Dimethyl- 
naphthalin zu gelangen, wollten Vff. in das l-Meihyl-7-naphthol (I) nach dem Verf. 
von F r i e s  u . H u b n e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 3 9  [1906]. 435) ein CH3 in Stellung 8 
einfuhren u. dann das OH durch Zn-Staubdest. entfernen. Da sie I  nach den Angabcn 
von D z ie w o ń s k i  u . W a s z k o w s k i  (C. 1930 . I. 1934) nicht erhalten konnten, haben 
sie ein Verf. angewendet, welches dem von W EISS u. W oiDICH (C. 19 2 6 . II. 28) fiir
1-Phenylnaphthalin beschriebenen entspricht. Im 7-Nilroletralon-(l) wurde das N 02 
iiber N H „ u. OH durch OCH3 ersetzt; diese Verb. -wiu-de mit CH3MgJ umgesctzt, der

gebildete tertiare Alkohol zum l-Methyl-7-meih- 
oxy-3,4-dihydronaplithalin dehydratisiert, dieses 
dehydriert u. achlieBlich entmethyhert. Die Konst. 
des so erhaltenon I  folgt schon aus dieser Synthcse
u. wurde nooh durch t)berfuhrung in l-Mełhyl-7- 
aminonaphthalin bestatigt, dessen Acetylderiv. 

mit der friiher (C. 19 3 0 . I. 2734) auf anderem Wege dargcstclltcn Verb. identifiziert 
wurde. D as angebliehe I  von D z ie w o ń s k i  u . W a s z k o w s k i  (1. c.) muB eine andere 
Konst. besitzen. — Durch Kondensation von I  mit Formaldehyd wurde nicht das 
erwartete Dinaphthylmethanderiv., sondom direkt dessen Anhydroderiv. (II) erhalten, 
obwohl bei Raumtemp. gearbeitet wurde.
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V e r s u c h e .  Tetralon-(l). Darst. naeh H o c k  u .  S u s e m ih l  (C. 1933. I. 1287). 
Dureh 1 kg Tetralin boi 75° wahrend 30—35 Stdn. Luftstrom geleitet, naeh Erkalten 
init 2-n. NaOH ausgeseliuttelt, alkal. Extrakt auf 60—70° erwarmt. Ausbeuto 126 g. 
K p.,5 137—140°. — 7-Nitroderiv. In Monohydrat m it H N 03-H2S 04 bei — 15°; auf 
Eis gegossen. Aus 76°/0ig. Essigsaure, daim A. gelbliche Nadeln, E. 104—105° (vgl. 
SCHROETER, C. 1930. II. 729). — 7-Aminoderiv. Voriges mit Fe u. verd. Essigsaure 
erhitzt, alkalisiert, Nd. mit sd. A. ausgezogen. Prismen, F. 140°. — 7-Oxyderiv., 
C10H]0O2. Voriges in verd. HC1 diazotiert u. auf 70° erwarmt. Kp.12 213—215°, Prismen,
F. 166°. — 7-Meihoxyderitt., Cn H120 2. Aus vorigem in 10%ig. NaOH mit (CH3)2SO.,. 
Aus PAe. Blattehen, F . 67—68°. — l-Mełhyl-7-methoxy-3,4-dihydronaphlhalin. Voriges 
mit CH3MgJ wie iiblich umgesetzt, mit verd. HC1 zers., Rk.-Prod. (tertiarer Alkohol)
V2 Stde. auf 100— 110° erhitzt. Ivp.12 154— 156°. — l-Methyl-7-methoxynaphthalin, 
Cj2H 120 . Voriges m it S bis zur beendeten H„S-Entw. auf 220° erhitzt, dann dest. 
Kp.,„ 152—153°, aus CHaOH Sehuppen, F. 47—48°. — l-Methyl-7-oxynaphthalin, 
CjuHkjO (I). Voriges in Eg. mit HBr (D. 1,49) 5 Stdn. gekoeht, alkalisiert, mit A. 
gewaschen u. mit HC1 gefallt. Ivp.10 176°, aus W. Nadeln, F. 69—70°. Benzoylderiv.t 
aus A. Blattehen, aus PAe. Prismen, F. 88—90°. — l-Methyl-7-aminonaphthalin, 
Cu HnN. 1 mit konz. NH4OH u. (NH4)2S03 im Rohr 10 Stdn. auf 170° erhitzt, abgesaug- 
tes Prod. mit Dampf dest. Aus CH3OH Nadeln, E. 85—86°. Acctylderiv., aus Bzl. 
Blattehen, F. 157—158°. — l-Methyl-7-oxy-S-{p-nilrobcnzolazo']-napldhalin, Cl7H ]30 3N3. 
Aus I  in alkal. Lsg. mit diazotiertem p-Nitroanilin. Aus Nitrobenzol hellrote Nadeln,
F. 262—263°. — Dimethyldinaphihopyran, C23H180  (II). I in 50°/oig. Essigsaure gel., 
bei 30° mit 40%ig. Formalin u. bei Raumtemp. mit etwas konz. HC1 versetzt, dann 
stehen gelassen. Aus Pyridin Nadeln, F. 216—217°, unl. in Laugen. H2S04-Lsg. 
gelblichgriin, rot fluorescierend. — 1,1'-Dimethyl-7,7'-dioxy-8,S'-dinaphthyl. I in sd. 
W. allmahlieh mit FeCl3 in salzsaurem W. versetzt u. bis zum Verschwinden der Ól- 
tropfen gekoeht. A ub Xylol Blattehen, F. 238—239°. (Coli. Trav. chim. Tehecoslovaquie
5. 170— 78. April 1933. Brno [Tschech.], Tsehech. Teehn. Hoehseh.) LlNDENBAUM.

Stanley D. Wilson, Chi-Ming Ma und Yu-Lin T’ien, Butyl- und Amylathcr 
von Ńaphtholen und einige ihrer Deriwte. Zur Darst. dieser Ather sind Vff. wie folgt 
verfahren: Gemiseh des betreffenden Naphthols u. von etwas iiber 1 Mol. alkoh. KOH 
auf W.-Bad unter Ruekflufi gekoeht, wahrend 15—20 Min. 1 Mol. Alkylbromid ein- 
getropft, 1—2 Stdn. gekoeht, A. abdest. u. W. zugefiigt, ólige Schicht abgetrennt 
oder ausgcathert. Reinigung dureh Uinkrystallisiercn aus A. Ausbeuten 50—65% 
(bereehnet auf Alkylbromid). Alle Ather sind unl. in W., sonst 11. u. geruchlos. — 
n-Butyl-l-iiaphthylathcr, Nadeln, E. 24°, Kp. 310°, nu30 =  1,5654 (vgl. Sl o t t a  u. 
F r a n k e , C. 1930. I. 2401). — n-Bulyl-2-naphlhylalher, gelbliche Sehuppen, F . 34,5 
bis 35° (vgl. !. c.). — n-Amyl-1-naphthylalhcr, C15H190 , Nadeln, F. 29,5—30°. — 
n-Amyl-2-naphthylalher, C15H18Ó, Sehuppen, F . 24—24,5°, iid3° =  1,5587. — n-Butyl-1- 
chlor-2-naphthyldtker, C14H ,50C1, hellgelbe Nadeln, F . 27,5—28°, nD3° =  1,5846. — 
n-Amyl-l-ćhlor-2-nap}Uhylathcr, Ci5H 17OC1, hellgelbe Nadeln, F . 31—31,5°. — n-Butyl-1- 
brom-2-naphthylather, Cł4H15OBr, hellgelbe Nadeln, F . 29,5°, nu30 =  1,59 72. — n-Amyl-
1 -brom-2-naphthylather, Cj5H 17OBr, hellgelbe Nadeln, F. 25,5°, hb30 — 1,5894. — 
n-Butyl-l-nitro-2-naphthylather, C14H160 3N, hellgelbo I?rismen, F . 55°. — n-Amyl-1- 
nitro-2-naphthylather, C]5H 170 3N, gelbe Platten. (J. Chin. Chem. Soc. 1. 11—16. 
April 1933. Yenching, Univ. [Orig. engl.]) LlNDENBAUM.

Walter Hiickel, RolJ Danneel, Albrecht Grofl und Hans Naab, Zur Stereo- 
chemie bicyclischer Ringsysletne. VI. Die Stereoisomerie des Dekahydronaphthalins und 
sei7ier Dertiate. III. Stereoisomere a.-substituierte Dekaline. (V. vgl. C. 1929. II. 2451.
II. vgl. C. 1927-1. 2549.) Es wird das iiber dio Eigg. der stereoisomeren a-substituierton 
Dekalino u. ihrc giinstigsten Bildungsbedingungen im HiiCKELSchep Laboratorium 
gesammelto Materiał publiziert. t l b e r s i c h t  (wobei fiir die Stellungen in 1 u. 9 
die Konfigurationen auf Grund der SKITAschen Regel u. naeh der SKITAsehen Nomen
klatur [Liebigs Ann. Chem. 427 [1921]. 267] angegeben sind): cis-a-Dekalol, F. 93°, 
1« 9C 10c, Kp.745 246°. Saurer Phthalester, F. 176°, saurer Bemsteinsaureester, F. 66°, 
neutraler Bemsteinsaureester, F. 150°, neutraler Oxalester I F. 139°, II 100° (s. unten), 
p-Nitrobcnzoesaureester, F. 83°, Phenylurethan, F. 118°, p-Toluolsulfosaureestor,
F. 96—98° (Zers.). — cis-a-Dekalol, E. 55°, V 9C10', saurer Phthalsaureester, F. 142°.— 
trans-a-Dekalol, F . 63°, 1( 9C 10( , Kp.745 236,5°. Saurer Phthalester 168°, saurer Bem 
steinsaureester, F . 85°, neutralor Oxalester, F . 111°, p-Nitrobenzosaureoster, F. 86°, 
Phenylurethan, F . 114°, p-Toluolsulfosaureester, F. 100°. — lraiis-<x.-Dekalol, F. 49°,
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1 c gc , Kp.7,ll; 232,5°. Saurer Phthalestcr, F. 121°, saurer Bcrnsteinsaureester, F . 107°- 
neutraler Oxalester I  F. 143°, I I  F. 77—-78° oder 85° (s. unten), p-Nitrobenzoesiiureester, 
F. 116°, p-Aminobonzoesiiureestcr, F. 143° (Chlorhydrat, F. 180—182° [Zers.]), Phenyl- 
urothan, F. 134°, p-ToluolBulfosaureestcr, F. 73°. — cis-a-Dekalylamin, F. 8°, l c 9" 10c, 
Kp.10 98°, Benzoylderiy., F. 206°, Acotylderiy., F. 181°. — cis-a-Dekalylamin, F. —2°, 
1< 9C 10*, Kp.12 100°, Benzoylderiy., F. 193°, Acotylderiy., F. 141°. — trans-a-Dekalyl- 
amin, F . —1°, 1< 9® 10*, Kp.10 106°, Benzoylderiy., F. 195°, Acotylderiy., F . 182°. — 
trans-a-Dekalylamin, F . —18°, l c 9c 10f , K p.u  99°, Benzoylderiy., F. 112°, Acetyl- 
doriy., F. 130°.

V o r s u c h o. cis-a-Dekalol, F. 93°. Aus ar-a-Tetralol mit kolloidem Platin nach 
SKITA. Mit von 0,5—2,5 a t stoigendem Uberdruck nimmt Hydriorgeschwindigkeit u. 
Ausbeuto zu, Steigcrung der Temp. von 30 auf 65° sotzt Dauer u. Ausboutc etwas herab. 
Umkrystallisation aus Bzn. Nebenher cntsteht trans-a-Dekalol, F. 49°, u. wabi noch 
andere. Das gloichzeitig gebildeto Dekalin ist wio boi der Hydriorung von /?-Naphthol, 
ar- oder ac-/?-Tetralol zu 80% cis-Form. Ferner bildot sich das cis-a-Dekalol, F. 93°, 
bei dor Hydrierung von a-Naphthol (18%; nebenher u. a. Dekalin, fl. Dekalolo u. 
Vcrb., C20H22O, aus]?Ac., F. 113—114°). PtO in A. hydriertar-a-Totralol(vgl. H u c k e l ,  
C. 1925. I. 956) nieht emheitlieh; os bildet sich auch trans-a-Dekalol, F. 49°. — cis- 
a-Dekalol 55°. Aus cis-a-Dekalylamin F. —2°, m it salpotriger Saure. — trans-a-Dekalol 
63°. Aus a-Naphthol im Ruhrautoldaven (180—210°, 60—80 at), noben trans-a-Dekalol 
49°, a-Dekalon, etwas ar-a-Tetralol, Dokalin u. Tetralin. Reinigung des aus der Fraktion 
Kp.j8 124—126° krystallisiorondon rohen richtigcn Dekalols iiber das sauro Phthalat; 
letzteres ist in PAe. unl. Umkrystallisation aus PAo. — trans- a-Dekalol 49°. Aus don 
Phthalaton vom yorigen Vers.,' die in PAo. 1. sind. Reindarst. (Abtrennimg vom 63°- 
Isomeren) dureh fraktioniorto Verseifung: Dor 49°-Ester wird yiel langsamer yerseift, 
u. zwar ist dor Untcrsehicd der beiden Geschwindigkeiten um so gróBor, jo niedriger 
dio Temp. ist. Roinigung Iiber don sauren Bemsteinsaureester. Cr03 oxydiert yiel 
schneller ais das trans-a-Dekalol 63°. Dorselbo Untcrscliied liogt auch in der trans- 
/5-Roihe vor. — Dio neutralen Oxalester C22H 340 4 wurden mit Oxalylehlorid in Py. 
dargestellt. Da die angewandten Dekalole Racomate sind, miissen zwei opt. inakt. 
Oxalester (spaltbare u. meso-Form) oxistenzfa.hig sein. Aus eis-a-Dokalol 93° wurde 
mit Oxalsiiuro nur der Estor vom F. 100° erhalten, m it Oxalylchlorid in Py. ein Gemisch 
beider, aus trans-a-Dokalol 63° mit Oxalsauro nur der Ester vom F. 111°, m it Oxalyl- 
chlorid in Py. ein Gemisch yom F. 74—90°, aus trans-a-Dekalol 49° mit Oxalsauro 
nur ein Ester (142°), m it Oxalylchlorid in Py. ein Gemisch beider. Dor niedrig- 
Bchmelzende ist dimorph. Aus eis-/3-Dckalol 105° wurde m it Oxalsaure das eine Iaomero 
F. 120°, mit Oxalylchlorid u. Py. daneben das Isomere F. 64—65° erhalten. Ebenso 
liegen die Verhaltnisse beim trans-/?-Dckalol 75°: F. 147° bzw. 90—102°. — Besehrieben 
werden ferner dio Essigsdureesler, Ci2H„20 2, von cis-a-Dekalol 93°, Kp.15 129°, (da°4 =  
1,019; nHo20 =  1,4 7 7 9). — von trans-a-Dekalol 63°, Kp.,„ 121° (d104 =  0,994, nuo20 =  
1,4721) — von trans-a-Dekalol 49°, F. 30°, Kp.10 115° {d2\  =  0,999, nHe20 =  1,4711) — 
von cis-fi-Dekalol 105°, F . 32°, Kp.9 122° (<P°4 =  1,015, nHo20 =  1,4756) — von trans- 
fi-Dekalol 75°, Kp.„ 118° (d*°t =  0,990, nHc20 =  1,4709) — von trans-fl-Dckalol 53°, 
Kp.9 110° (d20i =  0,998, nHc20 =  1,4728). — cis-a-Dekalylamin F. +8°. Aus ar-a- 
(Acetylte trały lamin) in Eg. m it kolloidem P t; Verseifung der Acetylverb. C]2H21ON 
(aus Aceton F. 181°). K p.10 98°. Zieht C 02 aus der Luft nieht sehr begierig an. Benzoyl- 
verb., C17H23ON, mit Benzoesaureanhydrid dargestellt, aus Methanol F. 206°. Dasselbe 
Amin kann auch nebon otwas cis-a-Dekalylamin F. —2° aus cis-Dekalonoxim dureh 
Pydriorung nach WlLLSTATTER gewonnen werdon. — cis-a-Dekalylamin, F. —2°. Aus 
cis-Dekalonoxim mit Na u. Alkohol; Trennung des Amingomischs (Kp.12 99—100°) 
iiber die Chlorhydrat©; das hierher gehorige ist schwerer 1. in Aceton. Benzoylverb., 
C„H23ON, aus Aceton, F. 193°; Hydrolyse mit konz. HC1 im Rohr. Kp.n  100°. F. —2°. 
Zieht begierig C02 an. Acetylverb., C12H21ON, F. 141°. — trans-a-Dekalylamin F. —1°. 
Aus trans-a-Dekalonoxim ( L e r o u x ,  Ann. Chim. [8] 21 [1910]. 458). — trans-a-Dekalyl
amin F. —18°. Aus trans-a-Dokalonoxim m it Pt-Mohr in Eg. neben dem yorigen. 
Rohprod. Ivp.n  96—98°; Reinigung uber die Benzoylvorb., dio in A. im Gegensatz 
zu der des Isomeren 11. ist, aus Methanol F. 112°. Konz. HC1 gibt bei der Verseifung 
auch etwas Dekalylchlorid wie beim cis-a-Dekalylamin. Kp.n  99°, F. —18°. Nebenher 
bildot sich ein trans-a-Dekalylhydroxylamin, C10H 19ON, aus Bzn. F. 113°; reduziert 
FEHLINGscho Lsg. — Bei der Hydrierung von a-Tetra!onoxim nach  WlLLSTATTER 
entsteht ein Amingomisch yon 65°/0 cis-Verb. 8°, 25% cis-Verb. —2°, 10% trans-Amin
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—18°, Spuron trans-Amin —1°. (Liebigs Ann. Chem. 502. 99—114. 28/4. 1933.
Góttingon; Ereiburg i. Br.; Greifswald, Univ.) Bergmann.

Walter Hiickel und Margarethe Blohm, Zur Stereochcmie bicyclisclier Ring- 
systeme. VII. Die Stereochemie des Dckahydronaphthalins und seiner Derivate. IV. 0-Sub- 
stituicrte Dek/ihydronaphlhalinc. (VI. bzw. III . Mitt. ygl. Yorst. Ref.) In  Anlehnung an 
Verss. von N a m e t k i n  (C. 1926. I. 2583. II. 1026. 1929. II. 426), die aber an ster. 
nicht definierten Priiparaten durchgefuhrt wurden, beschreiben Vff. die Gowinnung 
zwoicr oia-transisomorer Rcihen Y o n  9-substituierten Dckalinen, an denen untersucht 
werden sollte, ob sie sich bei der Umwandlung in ungesatt. KW-stoff vorsohieden 
vcrhalten wiirden. Reines trans-Dekalin gibt bei der Nitrierung reines 9-Nitro-trans- 
dekalin u. weiterhin reines 9-Amino-trans-dekalin, i 1. 24°. Aus einem Gcmisch von 65°/0 
cis- u. 35% trans-Dekalin entsteht kein einheitliches Nitroderiy. Die eis-Form wird 
rascher nitriert ais die trans-Form; da trotzdem das 9-Nitro-trans-dekalin ais Haupt- 
prod. entsteht, mufl bei der Nitrierung des cis-Dekalins z. T. WALDENsche Umkehrung 
eintreten. Nebenher entsteht (in den hoher sd. Fraktionen) 9-Nitro-eis-dekalin, das 
nicht ais solclies, wohl aber durch Gewinnung eines 9-Amino-eis-dekalins F. — 13° 
identifiziert werden konnte. Dio Red. der trans-Nitro- zu der Aminovorb. erfolgte 
mit Aluminiumamalgam, wobei ais Zwisebenstufen isoliert wurden: 9-Nitroso-trans- 
dekalin u. 9-Hydroxylamino-trans-dekalin. Fiir dio Gewinnung yon 9-Amino-cis-dekalin 
wurde vom 9-Nitroso-10-ehlordokalin ausgegangen, das ausNOCl u. einem zl8<1°-Oktalin 
enthaltenden, aus /?-Dckalolen durch W.-Abspaltung zuganglichen Oktalingemisch 
gewonnen wird. Mit Al-Amalgam oder Zink u. etwas H ćl erhalt man 9-Hydroxylamino- 
10-chlordekalin, das entweder gleich in derselbcn Weiso weiter reduziert oder nach 
Abspaltung von HCl (zu 9-Hydroxylaminooktalin) hydriert werden kann. Ersteren- 
falls bekommt man unter gleiehzoitigcr HCl-Abspaltung 9-Amino-/d'l,1°-oktalin, das 
bei der Hydrierung fast reines 9-Amino-cis-dekalin (Reinigung uber das Formiat) 
neben 9-Amino-trans-dekalin gibt. Lctztcre Beobachtung ist ein Beweis fur die Lago 
der Doppelbindung, da bei jeder anderen Lage aus einem cinheitlichen ungesatt. Amin 
entweder nur cis- oder nur trans-Amin entstehen konnte. Ais Konst.-Beweis dient 
auch die Tatsache, daB rasch Yerlaufende Hydrierung des fraglichen 9-Acetylamino- 
oktalins m it Platinoxyd fast nur cis-, langsame daneben auch reichlich trans-9-Acotyl- 
aminodekalin liefert. Bei der Red. von 9-Nitroso-10-chlordekalin entsteht noch dio 
9-Hydroxylamino-10-oxy- u. dio 9-Amino-10-oxyyerb.; letztere Formel ergibt sich 
daraus, dafi m it salpetriger Siiuro 9,10-Dioxy-trans-dekalin u. (diirch Pinakolin- 
umlagenmg) Spiroeyclodecanon entsteht. — Aus den beiden 9-Aminodekalincn ent
stehen m it HNOj die beiden Alkohole, die sich ais tertiar durch die Rcsistenz gegen 
Cr03 u . durch die Fahigkeit zur Bldg. in PAe. 1. Chromsaureester erweisen (WlENHAUS, 
Ber. dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 322). Der Chromsaureester der bei 54“ schm. Isomeron 
ermoglichto die Trennung von dem 65°-Isomeren. Offenbar ist bei der Rk. m it HNO, 
keine Veranderung des Kohlenstoffgerusts erfolgt. — Aus 9-Aminooktalin entsteht 
mit H N 02imterUmlagerung ein ungesatt. sekundarer Alkohol. Das zugeliórige ungesatt. 
Keton liiCt sich ziemlich aussehlieBlich zu trans-a-Dekalon hydrieren, ist also ein 
a-Oktalon, wahrscheinlich m it der Doppelbindung in 9,10-Stellung: seine Deriyate 
sind ident. mit denen eines a-Oktalons, das aus A 9ilo-Oktalin m it CrO, gewonnen wird. 
9-Aminooktalin gibt also mit H N 02 unter Allylumlagerung zl8'10-Oktalol. — Fiir dio 
Konfiguration der 9-substituierten Dekaline gibt der Kp. den besten Hinweis; das fliich- 
tigere Isomere ist wie bei den Stamm-KW-stoffen u. ihren 1- u. 2-DerivY. das Deriv. 
des trans-Dekalins: trans-9-Amin Kp. 222,6°, cis- 227,6°; bei den N itroY erbb. vgl. obige 
qualitative Feststellung; trans-9-Dekalol 54° ist fliichtiger (Sublimation) ais dio cis- 
Verb. 65°. — Da es sich um (assoziierende) OH- u. NH2-Verbb. handelt, kami der Kp. 
nicht allein maBgebend sein: es wirken ja zwoi konstitutive Einfliisse gleichzeitig in 
entgegengesetztem Sirme auf den Kp., das Quadrupolmoment u. der Assoziationsgrad. 
Ersteres ist bei cis-Stellung der Substituenten wegen der einseitigen Belastung des 
Ringes groBer ais bei trans-, letzteres kleiner, weil die raumliche Nahe eines cis-stan- 
digen Alkyls die Feldwrkg. des assoziierenden Liganden herabsetzt, .also den Kp. 
erniedrigt. Aus anderen Tatsachen weiB man aber, daB die Abschirmung den Aus- 
sehlag gibt, u. diese ist in den D eriw . des trans-Dekalins Yiel groBer, sie wirkt im 
gleichen Sinne eniiedrigend auf den Kp. wie die trans-Struktur des Kohlenstoffgerusts. — 
Bzgl. der 9-Dekalole, bei denen die Kp.-Best. noch fehlt, wird darauf hingewiesen, 
daB die Abschirmung eines OH auch in dem Mol.-Gew. des Ałkohóls in Lsg. zum Aus- 
druck kommt: in der Tat ha t das 9-Dekalol 54° in Bzl. u. besonders in Cyclohexan
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ein yiel klcineres Mol.-Gew. ais das 65°-Isomere. trans-9-Dekalol 54° gehort damit 
zum trans-a-Dekalol 49° u. trans-/?-Dekalol 53°, die ebenfalls kloinere Mol.-Geww. 
haben ais die Isomeren vom F. 63 bzw. 75°, niedriger sieden, leiehter sublimieren, 
intensiv rieehen u. in allen Losungsmm. leiehter 1. sind.

V o r s u e h e .  trans-9-Nitrodekalin, C10H17O2N. Aus rohem 9-Nitrodekalin (nach 
NaMETKIN, 1. c.), das nach MARKOWNIKOFli' (Liebigs Ann. Chem. 307 [1899]. 354) 
m it Na-Athylat u. Natronlauge gereinigt wurde, durch fraktionierte Dest. Die Frak- 
tion18 122—125° krystallisierto in Kiiltemischung. F. 24°, <Z425'2 =  1,0803, nHe25’1 =  
1,49221. Die Fraktion18 125—128° wird nicht fest u. gibt im Gegensatz zur ersten 
kein einheitliches Amin: d.,23' 1 =  1,0831, nuć20'6 =  1,49526. — 9-Hydroxylamuio- 
trans-dekalin,ClcH 19ON. Aus 9-Nitro-trans-dekalin mit amalgamiertem Aluminium u. 
wenig W. in A.; in A. relatiy schwer 1. Aus A., dann PAe. F. 121— 123“. Benzoylderh. 
C17H 2302N, F. 67—68°. — 9-Nitroso-trans-dekalin, C10Hi,ON. Neben dem yorigen, 
in A. 11., oder aus dom yorigen mit 30°/0ig. H20 2 in A. K p.18 87°. Blaue Krystalle 
vom F. — 16°, d ,20’0 =  1,0004. Dimeres, aus Dioxan F. 100° (blau). Dissoziationsgrad 
der friseh bereiteten Lsg. in Bzl. 0,1, nach 3 Stdn. 0,5, nach 6 Stdn. 1. — 9-Amino- 
trans-dekalin C10H 10N. Aus 9-Nitro-trans-dekalin mit Al-Amalgam in feuchtem A. 
Reinigung iiber das Chlorhydrat. Zieht kaum C02 aus der Luft an. K p.757 222,6°, 
K p.13 90°, F. — 25°, d420'2 =  0,9391, nHe18-» =  1,49211. Aceiyherb., C12H21ON, F. 181°, 
die m it HC1 im Rohr (140°) ais Hauptprod. ein Dekalylchlorid vom Kp.30 75— 80° gibt. 
Benzoyherb., C17H23ON, F. 148— 149° (aus Aceton). Formiat, Cn H 210 2N, in A. mit 
wasserfreier Ameisensaure hergestellt, aus Essigester F. 172° (Zers.). — 9-Amino-cis- 
dekalin, CI0H i9N. Chlorhydrat aus den Mutterlaugen des yorigen, wenn von einem 
Gemisch der 9-Nitrodekaline auagegangen wird. Reinigung iiber das Formiat Cu H 2l0 2N 
(aus Essigester F. 165—166° [Zers.]), K p.,R 111°, F. — 13°. Zieht nicht merklich C 02 an. 
Benzoyherb. CjjH^ON, aus Aceton F. 147°. Aceiyherb. C12H 21ON, aus Aceton F. 127°.— 
9-Hydroxylamino-10-cldordekalin, C10H 18ONC1. Aus 9-Nitroso-10-chlordekalin (F. 91°) 
mit Al-Amalgam in feuchtem A. oder Zinkstaub u. Salzsaure. Reduziert FEIlLIJSrGsche 
Lsg. Aus PAe. F. 116— 120° (Zers.) Chlorhydrat, F. 172—174° (Zers.). Aceiyherb., 
C]2H20O2NCl, m it Aeetanhydrid in A., aus A. F. 81—83°. — 9-Hydroxylamino-10- 
oxydekalin, C)0H ]9O2N. Wie das yorige, aber bei Ggw. von konz. HC1. Aus PAe. groBe 
Nadeln, F. 115— 119°. Benzoyherb., C17H230 3N, aus PAe. F. 99°.— 9-Hydroxylamino- 
oktalin, C10H17ON. Aus 9-Hydroxylamino-10-ehlordekalin mit 2-n. Natronlauge (mit 
starkerer nebenher ketonartig riechende, ungesatt. Verb. vom K p.2 45°). Aus PAe. 
F . 138—143° (Zers.). Benzoyherb., C17H 210 2N, aus Methanol F. 48—50°. — 9-Atnino- 
A i>w-oktalin, C10H I7N. Aus 9-Nitroso-lO-chlordekalin mit Zinkstaub u. Salzsaure in A. 
oder m it Al-Amalgam. Reinigung iiber das Formiat, CuH 190 2N (aus Essigester, F . 138 
bis 141°). F. — 11,5°, Kp.u  95°, d r '1’2 =  0,9645, n n e24*0 =  1,51175. Zieht nicht merk
lich CO, an. Gibt mit Platinoxyd in verd. HC1 ein Gemisch der 9-Aminodekaline. 
Aceiyherb., C12H 18ON, aus Aceton F. 141°. — Benzoyherb., C17H21ON, aus Aceton 
F . 119—120°. — 9-Amino-10-oxydekalin, C10H ]9ON. Ais Nebenprod. bei der Darst. 
von 9-A m ino-zl10-oktalin; oder aus 9-Nitroso-10-chlordekalin in A. m it Zinkstaub u. 
konz. HC1, dann Reinigung iiber das O-Formylformiat u. Verseifung; oder aus 9-Hydr- 
oxylamino-10-oxydekahn in verd. HC1 m it Platinoxyd u. H 2; oder aus zJ8>ł0-Oktalin- 
oxyd m it konz. NH3 bei 100° (Bombenrohr, 2 Wochen). Aus PAe. F. 103°. In  W. 11. 
O-Formylformiat, C12H210 4N, F. 185—187°. Aceiyherb. C12H210 2N +  H20  (das auch 
bei 100° im Vakuum u. beim Sublimieren nicht herausgeht), Darst. durch mehrmaliges 
Eindampfen m it Aeetanhydrid auf dem W.-Bad, F. 171—172° (aus Chlf.). Benzoyherb., 
C17H230 2N +  H20  (wie beim yorigen), aus CC14 F. 150— 152°. Verh. des Oxyamins 
gegen HLN02 siehe oben. — 9-trans-Dekalol, C,0HlgO. Aus 9-Amino-trans-dekalin m it 
salpctriger Sauro neben A 1' 9-Oktalin, Kp.-eo 191—193°, wie durch Darst. yon Deriyy. 
(vgl. nachst. Ref.) bewiesen wird. In  der Fraktion vom K p.13 103°, F. 30—40°. Tren- 
nung yom Isomeren iibcr den Chromsaureester, aus PAe. F. 78—85° (Zers.), Spaltung 
mit Zinkstaub u. Essigsaure. Sublimation gibt diinne Blattchen, F. 54°, minzig riechend.
— 9-cis-Dekalol, C10H lgO. Aus 9-Amino-cis-dekalin mit H N 02 neben A 1,9-Oktalin. 
Aus PAe. F. 65°; Sublimation oder Umkrystallisieren aus A. Riecht campherartig. — 

.^.Oktalol, C,0H IeO. Aus 9-Amino-/1 ’■ 10-oktalin u. salpetriger Sauro neben einem 
bei 0,5 mm u. 65—74° sd. KW-stoff. Kp.(l. 80°; krystallisiert teilweise; F . 35—48°; 
nicht rein erhalten. — A iiW-a.-Oktalon, C10HI4O. Aus dem yorigen mit Cr03 in Eg. 
unter Kiihlung. Semicarbazon, Cn H17ON3, F. 244“ (Zers.; aus A.). Oxim, aus yerd. 
Methanol F. 148°; Benzoyherb. des Oxims, aus Methanol, dann PAe. F. 134°. Hydrie-
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rung des a-Oktalons gibt trans-a-Dokalon neben etwas eis-a-Dekalon. (LiebigsAnn. 
Chem. 502. 114—36. 28/4.1933.) Bergmann.

Walter Hlickel und Hans Naab, Zur Stereochemic bicyclischer Iiingsystemc.
V III. A l'a-Oktalin. (VII. Mitt. vgl. vorst. Ref.) Ob Verbb. vom Typus des A 1>9- 
Oktalins (I) existcnzfilhig sind, steht bisher nicht fest. Nach dem gebriiuchlichen 
Modeli besitzen sie keine Spannung im Gcgensatz zu nicht zu liochgliedrigen 
Briiekenringsystemen mit einer Doppelbindung an der Verzweigungsstelle. Diese 
Aussage ist aber nicht allgemein anerkannt wordcn. Ais Ausgangsmaterial fiir / l 1' 9- 
Oktalin kommen 1- u. 9-substituicrte Dekalino in Frage; ersterenfalls kann danobcn 
A 1'--, letzterenfalls zl9,10-Oktalin entstehen. A '^-Oktalin wurde in dor Tat ais Neben - 
prod. schon gelogentlich beobachtet; es konnte jotzt ais Hauptprod., jedoch noch nielit 
ganz einheitlich unter geeigneten Bedingungen isoliert werden. 1. A u s l - s u b -  
s t i t u i o r t e n D e k a l i n e n :  Therm. Zers. des Xanthogensaureesters von trans-a- 
Dekalol 63° gibt 80% neben trans-zJ1>2-Oktalin. cis-a-Dekalol 93° gibt ebenso wenig 
A 1'*- u. viel zl1,2-0ktalin, sein Toluolsulfosaureester beim ICoehen mit Na-Bicarbonat in 
Methanol 80% zl1,9-Oktalin, cis-/l M-Oktalin (20%) u. sehr wenig A u* 10-Oktaliii. 
trans-a-Dekalol 49° gibt bei letzterer Behandlung 80% zl^-O ktalin, 20% trans-zl 1>*- 
Oktalin u. sehr wenig zl8' lo-0ktalin. trans-a-Dekalylamin — 1° liefert bei erschópfcnder 
Methylierung fast reines trans-zl 1,2-OktaIin, das Isomere — 18° mit HNOa zl1-“-Oktalin 
neben trans-zl''--Oktalin u. trans-a-Dekalol, F. 63°. cis-a-Dekalylamin — 2° ebenso 
A  ̂ -O ktalin  neben cis-zl ł>2-Oktalm u. cis-a-Dekalol F. 55°. 2. A u s  9 - s u b s t i -  
t u i e r t e n D e k a l i n e n :  9-Amino-trans-dekalin gibt mit H N 02 10% A '^-Oktalin, 
90% zl9'*°-Oktalin u. etwas 9-Dekalol, ebenso 9-Amino-cis-dekalin, nur ist hier das 
Verhaltnis 80: 20%. Das sogenannte A °'10-Oktalin von N am etk in  (C. 1929. II. 426) 
enthielt also etwa 10°/o z l ''“-Oktalin. — Der oxydative Abbau des A 1’“-Oktalins (I) 
fiihrt iiber Cyclohexanon-2-buttorsiiure (II) zu (S-Ketosebacinsaure (III). Ais Verbren- 
nungswiirmc eines Praparats, das noch trans-zl 1,2-Oktalin (aus a-Dekalol 63°, Xantho- 
genatmethode) enthielt, u. eines zweiten, das noch A 9il0-Oktalin enthielt (aus 9-Amino- 
cis-dekalin m it HNOj), wurde gefunden 1452 u. 1454 Cal. An zl°’I0-Oktalin wurden 
die Werte 1455 u. 1456, an trans-zl 2-Oktalin etwa dasselbe gefunden. E s  k a n n  
a l s o  i m  zl1>9 - 0 k t a l i n  k e i n e  S p a n n u n g  l i e r r s c h e n .

O COOH CH, HOOC

X'CH, ó h T ^ c o o h  ^ b lL

II
V e r s u c h e. trans-/?-Dekalol 75° wurde in das Na-Salz der Xanthogensiiure 

ubergefiihrt u. dieses mit Dimethylsulfat umgesetzt u. das Prod. therm. zers. Das 
gebildete Oktalin war vor allem trans-zl2-Oktalin (Oxydation zu viel trans-Cyclohexan- 
1,2-diessigsaure u. wenig trans-Cyclohexan-l-propion-2-carbonsaure). Aus trans-a- 
Dekalol 63° entsteht analog cis- u. trans-zl2-Oktalin u .Zl8' 10-Oktalin sowie das zl1,9-Iso- 
mere. Aus dem weiten Temp.-Intervall, in dem der letztere Xanthogensaureester 
zerfallt, folgt, daB er nicht einheitlich sich vom Dekalol 63 ableitet. Bei stufenweiser 
Zers. (100 u. 170°) erhiilt man a) hauptsachlich zl9,ll>-Oktalin (blaucs Nitrosochlorid 91° 
neben wenig weiBem u. fl. Nitrosochlorid); b) ein Oktalin, aus dem nur das weiBe 
Nitrosochlorid 127° krystallisiert erhalten werden kann. — Besser ais Dimethylsulfat 
bewahrte sich Jodmethyl; Zers. des Xanthogensaurederiv. bei 180—210°: A^-O kłalin , 
C,„H,e. Kp.759 189,5—193,5°; nicht ganz einheitlich; wird auch in CO,-Schnee nicht 

d j15>4 =  0,9056, nHe14’® =  1,49468; anderes Praparat d420'8 =  0,9027, nne20'0 =fest.
1,49250. Nitrosochlorid, C20H3,O2N2Cl2, farblos, F. 127°. Daraus Nitrolpiperidid, 
F . 179° (Zers.). Nebenher blaue fl. Nitrosochloride, aber nicht das feste blauo Nitroso
chlorid des zl9,I0-Oktalins. — XantJiogeiisduremethylester des cis-tx.-Dekalol 93°, C12H20OS2. 
Wie oben. Aus Methanol gelbe Blattchen, F. 86°. Das gebildete Oktalin hat nHe21,2 =  
1,49134; das Nitrosochlorid war blau u. fl., wenig weiBcs vom F. 127°. — Das Na-Salz 
des trans-a-Dekalols 49° bildet sich nur schwer u. unter Bedingungen, bei denen teil- 
weise Umlagerung in das Dekalol 63° eintritt. — Cyclohexcmon-2-buttersaure, OioHi60 3
(II). Aus I mit Ozon in Eg. Isolierung ais Semicarbazon Cu H190 3N3 (aus Methanol 
seidigo Faden, F . 189°); Spaltung des letzteren. Aus CCl4-PAe. F. 60—61°; glanzende
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Blattchen. Oxim, F. 101—103°. Permanganatoxydation gibt <5-Ketosebacinsaure (III), 
F. 114,5—115,5° (Semicarbazon F. 180°). Neben II entsteht trans-Cycloliexan-l- 
propion-2-carbonsiiure, aus Mcthyloyolohoxan mit etwas Isopropylalkohol, F. 143°. — 
2l1' a-Oktalin lagert sich mit Toluolsulfosaure in A 9' 10-Oktalm um, nieht dagegen m it 
reduziertem Platinoxyd oder mit H 2-beladenem Palladiummohr. Dureh diese Um- 
lagerung ist zu erklaren, daB therm. Zers. des cis-a-Dekalols 93° ohne Bicarbonat- 
zusatz hauptsachlich A 8,1°-Oktalin liefert. — A trans-/]2-, cis-zl1- -f- cis-zl2-, 
/ I1’9- +  etwas trans-zlI,2-Oktalin werden von Trichloressigsaure weinrot gefiirbt. Dio 
Beschrankung dieser Rk. auf den Typus des A 1,9-Oktalins (RosENHEIM , C. 1 9 2 9 . I I .  
1165) ist unriehtig. — trans-a-Dekalylmonomelhylamin, Cn I l2tN. Aus trans-a-Dekalyl- 
amin — 1° mit Jodmethyl; Behandeln mit Lauge. Kp.22 119—122°, K p.I8 116°. — 
lrans-a.-Dekalyllrimethylammoniumjodid, C,3H20N J. Aus dem vorigen m it Jodmethyl u. 
methylalkoh. Kalilauge. Aus Aceton; Zers. ab 180°. — trans-Al,2-Oktalin, p i„H  10* 
Aus dem vorigen mit Silbersulfat; Behandeln mit H2S, dann Bariumliydroxyd; Zers. 
im W.-Bad. Kp.;co 185°, nHc16-6 =  1,48722, d415-8 =  0,8970. Blaues fl. Nitrosochlorid. 
Benzopersaure u. ansehlieBende Hydrolyse mit verd. Uberchlorsaure gibt ein Olykol, 
C10H 18O2, aus Bzl., dann Aceton F. 184—186°; Permanganat gibt trans-Cyelohexan-l- 
propion-2-carbonsaure. — trans-A2-Oktalinoxyd, C,0H]6O. Aus trans-/)--Oktalin mit 
Benzopersaure; ist ebensowenig einheitlich wie das Oktalin (C. 1 9 2 7 .1. 1016). Kp.10 91 
bis 92°, d ,17'8 =  1,0050, nHe17’4 =  1,48981. Hydratation gibt neben obigem Glykol 
F. 184—186°, das in W. wl. ist, ein leichter 1. Isomeres, C10H I8O2, F. 163°, das auch 
aus demjenigen Oktalin (iiber das Oxyd) entsteht, das aus Oktalindibromid (F. 85°; 
J . v. B ra u n , Ber. dtsch. chem. Ges. 54  [1921]. 598) mit Mg regeneriert wird. Diacetat 
F. 85° (L e ro u x , Ann. Chim. [8] 21  [1910]. 498), aus dem es bei der Hydrolyse wieder- 
erhaltcn wird. Das Diol F. 140° von LEROUX (1. c.) enthalt im Gegensatz zur Annahme 
von LEROUX die OH-Gruppen in cis, da es aus seiner m it W.-Dampf fliichtigen Aceton- 
verb. wiedergewonnen wird. — Oktalindibromid, Ci0H16Br2. Neben dem oben erwiihnten 
aus trans-zl2-Oktalin. Aus PAe. F . 49—50°. — JJi-trans-fS-dekalylather A , C20H34O. 
Bei der W.-Abspaltung aus trans-/?-Dekalol 75° neben trans-/J2-Oktalin. Kp.3_4 169 
bis 171°. Aus Isopropylalkohol; dann Aceton F. 62—65°. — Di-trans-fi-dekalylather B, 
C20H31O. Neben dem vorigen. Aus Isopropylalkohol F. 52—54°. — / l9>10-Oktalin gibt 
mit Chromsiiure in Eg. 1. trans-9,10-Dioxydekalin, C10H18O2, das erst jetzt stimmende 
Analysen gab, F. 96° (C. 1929 . II. 2451), Diacetylderiv. F. 169°. trans-9,10-Dioxy- 
dckalinmonoacelał, Cj2H20O3. Dureh partielle Verseifung des Diacetats. Aus PAo. 
F. 132°. — 2. A 9<w-u.-Oklalon, C10Hh O. Reinigung iiber das Semicarbazon, Cn H n 0 N 3 
(aus Methanol, F. 243°); Spaltung m it Oxalsiiure. Kp.12 128—130°, d ,2 == 1,0434, 
niie19>7 =  1,52720. Oxim, aus PAe. F. 139—142°. Das Keton wird beim Erwarmen 
mit Acetylchlorid blauviolett; Hydrierung gibt trans- u. cis-a-Dekalon. Das Oktalon 
ist sicher nieht ganz einheitlich, sondern enthalt noch etwas / l 9,1°-/J-Oktalon, da das 
Oxim sich ais nieht einheitlich erwies; Benzoylverb. vom F. 132° wurde erhalten. 
die auch aus dem Oxim F. 148° des a-Oktalons aus 9-Aminooktalin u. H N 02 entsteht. 
(Liebigs Ann. Chem. 502 . 136—55. 28/4. 1933.) B ergm ann.

R. Paul, Uber eine die Dehydratisierung des Telrahydrofurfurylalkohols begleiłende 
molekularc TJmlagerung. (Vgl. C. 19 3 3 . I. 1944 u. friiher.) W ird Tetrahydrofurfuryl- 
alkohol (I) iiber auf 370—380° erhitztes A120 3 geleitet, so wird er dehydratisiert u. 
liefert eine farblose, durchdringend rieehende Fl., welche nach Konstanten u. folgenden 
Yerss. ais Dihydropyran (II) anzusehen ist; Kp. 86—87°, D.1915 0,922, nu19 =  1,4402, 
Md =  24,02 (ber. 24,26). — II wird in Ggw. von P t hydriert zum l/i-Ozidopeittan, 
Kp. 87—88°, D.1715 0,884, n D17 =  1,42215, MD =  24,72 (ber. 24,73). Daraus mit HBr 
1,5-Dibrompenlan, Kp.76,. 222—223°, D .161S 1,703, n Dle =  1,5134. Dieses kondensiert 
sich mit Anilin zum N-Phenylpiperidin, Kp. 256—257°; Chloroplatinat, Krystallo 

CHJ.CH!-CH.,.CH.CH2.OH C lij • CHa • CH, • C H : CH CH j-CH .-CHj.CrCHj
i-------- o --------- 1 I 1----- ----- -O----------- 1 11 1-------- O--------- 1 III

mit 2 H 20, Zers. 186—190°; Pikrat, F. 138—139°. — Dureh Dehydratisierung ,von I 
ohne Wanderung der O-Bindung hatte l,4-Oxidopenlen-(4) (III) entstehen miissen. 
Dieses wurde dureh Einw. von festem KOH auf Tetrahydrofurfurylbroinid dargestellt; 
farblose, beweglicho Fl., Kp. 82—83° (teihveise Zers.), D .1D16 0,907, n c 16 =  1,43356, 
Md =  24,11 (ber. 24,26). Hydrolysiert sich schon in der Kiilte leicht zum y-Acelo- 
propylalkohol, HO-CH2-CH2-CH2-CO-CH3, D.1715 1,007, n D17 =  1,4436, Md =  26,87 
(ber. 26,83); Semicarbazon, C6H 130 2N3, F. 155—157°. — II hydrolysiert sieh dagegen 
selbst in der Warme sehr langsam. Das dureh Sattigen mit K2C03 erhaltene Ol dest.
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nicht unzcrs., bildet kein krystallisierendes Semicarbazon, farbt SCHIFEsches Reagens 
intensiy yiolett u. ist wahrscheinlich Penlanol-(l)-ał-(5), HO-[CH2]4-CHO. — Fur

Schema >  CII ■ CH2 • O H — >- H„0 -)----CH:CH— entsprcchen. Man konnte sie ais
„Methylenumlagerung" bezeichnen. (C. R. hebd. Sćanccs Acad. Sci. 196. 1409—11. 
8/5. 1933.) L indenbaum .

W. W. Tschelinzew und J. K. Nikitin, Kondensation von Furanderivaten. 
I. Doppelte Umse,tzungen von Furfurylidenaceton mit anderen Kondensationsproduklen 
des Acetons. (Chem. J. Ser. A. J . aLlg. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 224-—30. 1932. Saratów. — C. 1933.1. 59.) B e r s i n .

R. J. W. Le Fśvre und J. Pearson, Yergleich der dirigierenden Wirkung von 
Elementen mit aufeinanderfolgenden Atomzalden. V. Die Nitrierung von 9-Phenyl- 
xanthyliumperchlorat. (IV. vgl. C. 1933.1. 1622.) Dio bei der Nitrierung von 2,4,6-Tri- 
phenylpyryliumperchlorat erhaltenen Resultate zeigen, daB dio positive Ladung des 
Pyryliumkerns am O-Atom oder in dessen niichster Nahe liegt u. daB die Formulierung 
dor Pyryliumsalze ais „Carboxoniumsalze“ {DlLTHEY, Ber. dtsch. chem. Ges. 53 
[1920]. 561) unhaltbar ist. Weitere Beweise fiir dieso Ansicht ergebon sich aud dem 
Befund, daB 1. Xanthyliumferrichlorid durch H N 03, dereń Starko zur Dinitrierung 
von Xanthon ausreicht, nicht yer&ndert wird, u. daB 2. 9-Phenylxanthyliumperchlorat 
lcicht zum 9-p-Nitrophenylxanthyliumperchlorat nitriert werden kann, das sich nicht 
weiter nitrieren laBt. Demnacli enthalt weder Xanthylium- noch 9-Phenylxantliylium- 
perchlorat koordinativ zweiwertigen O, dessen'Anwesenheit zu Di- u. Trinitricrung 
ftihren wurde; keine der beiden Verbb. hat die von DlLTHEY geforderte Carbonium-

Stellungen 1,4 u. 1,2 (weil die Salzo aus Pseudobasen m it OH in 2 oder 4 entstehen), 
zum Ausdruok bringen; 2. muB dio positive Ladung so weit von 4 entfernt sein, daB 
ein dort stehender C6H5-Kern in p substituiert werden kami. Diesen Anforderungen 
entspricht die Formel I, aus dor sich auch die Bestandigkcit der Salze u. dio Unbestiin- 
digkeit der freien Basen ableiten laBt. Auf Grund der neuen Pyryliumsalzformel lassen

stitution im Benzolkern beobachteten Tatsachen in Einklang bringen. — 9-Phenyl- 
acridinjodmethylat wurdo in die FeCl4-yerb., das Perchlorat u. das Pikrat ubergefiihrt. 
Dio Salzo geben aber nicht die der Konst. I I  entsprechenden Analysendaten. Das 
Perchlorat ist gegen H N 03 ziemlich bestandig u. wird bei gowShnlicher Temp. annahernd 
mononitriort.

V e r s u c h e. Xanthyliumferrichk>rid, aus Xanthydrol, HCl u. FeCl3 in konz. HCl. 
Gelbe Krystalle, F. 195— 197°. Wird durch H N 03 (D. 1,5) bei gewohnlicher Temp. 
kaum verandert. 9-Phenylxanthyliumperchlorat, aua 9-Phenylxantlienol u. NaC104 in 
konz. HCl. Orange Tafehi aus Eg.-HC104, F. 274—275°. Wird durch H N 03 (D. 1,42) 
bei 100° nicht yeriłndert, gibt mit H N 03 (D. 1,5) 9-p-Nitrophenylxanthyliumperchlorat 
C19H 120,NC1, orange Tafeln aus Eg.-HC104, F. 257—258°. Dieses liefert mit W. 9-p-Ni- 
trophenylzanthenol ClsH130 4N (Nadeln aus verd. A., F. 116—118°), mit 10°/oig. H N 03 
bei 170° p-Nitrobenzoesiiure (F. 228—230°). — 9-p-Chlorphenylxanthenol C19H130s,Cl, 
aus der Grignardvcrb. des p-Chlorbrombenzols u. Xanthon in A. Bzl. Nadeln aus 
verd. Methanol, F. 164°. 9-p-Chlorphenylxanthyliumperchlorat C18H120 6C12, orango 
Nadeln, F. 280—281°. — 9-p-Brom.phenylxanthe.nol, analog aus p-Dibrombenzol. 
Nadeln, F. 132—133°. 9-p-Bromphenylxanthyliumperchlorat, orango Prismen, F. >  300°.
— 9-Phenyl-lO-methylacridiniumsalze ( ?). Perchlorat, dunkelgelbo Nadeln, F. 244—245°. 
Ferrichlorid, griingelbe Nadeln aus Eg. +  HCl, F. 161—162°. Pikrat, gelbgrune Tafeln, 
F. 169—170°. Das Perchlorat nimmt in H N 03 (D. 1,5) bei gewohnlicher Temp. ca. 1 NOz 
auf. ( J .  chem. Soc. London 1933. 482—84. Mai. London W. C. 1, Univ. Coli.) Og.

Joseph Algar, Isabella B. McCarthy und Eveline M. Dick, Synthese von Di- 
flavonen. Die von G u l a t i u. VENKATAP.AMAN (C. 1931. II. 2739) durch Kondensation 
von Diacetoresorcin mit Benzosaureanhydrid u. Na-Benzoat erhaltene Substanz kann 
nicht Diflayon gewesen sein, denn dieses fluoresciert nach R y a n  u. 0 ’N e il l  (Proc. 
Roy. Irish Acad. 32 [1915]. 48) in konz. H2S04 nicht schwach griin, sondern stark blau.

struktur. Eine Formel fiir den Pyryliumkern muB 1. Beziehungen zwischen don

sich auch die Resultato bei der Nitrierung von Pyryliumsalzen mit den bei der Sub

x -

II C9H4<  i >0 ,11 .C(C6II5)-
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Tatsaohlich erhielten Vff. bei obiger Kondensation 3,3' -Dibenzoyldiflavon (I, R  =  C6H5). 
Bei dem Vers., die Benzoyle dureh alkal. Hydrolysc zu entfernen, wurden beide Pyron- 
ringe geoffnet unter Bldg. von II (R =  CeHs), welches leicht zu Diflavon cychsiert 
werden konnte. — Desgleiehen war die aus Diacetoresorcin, Anisaaureanhydrid u. 
Na-Anisat von G u l a t i  u . V enKATARAMAN erlialtone Substanz von F. 192° nicht 
das 4",4"'-Dimethoxydiflavon. Vff. erhielten bei dieser Kondensation infolge ein- 
seitiger Ringbldg. Verb. III u. dureh dereń Hydrolyse Verb. II (R =  p-Methoxyphenyl). 
Letztero konnte zum wahren 4",4'"-Diine.thoxydiJlavon (1Y) cyclisiert werden, welches 
erwartungsgemaB viel hoher schm.

V o r s u e h e. 3,3'-Dibenzoyldiflavon, C33H22O0 (I, R  =  C„H6). Komponenten 
10 Stdn. auf 190—200° erhitzt, dann mit Eg. gekoeht. Aus Chlf.-A. Nadeln, F. 292°. 
H2S04-Lsg. gelb, nicht fluorescierend. — 4,6-Di-[benzoylacelo\-resorcin, C2|H1hO0 
(II, R  =  C0H6). Voriges mit 5°/0ig. alkoh. KOH 20 Min. gekoeht, mit W. verd., mit 
HC1 gefallt. Aus Chlf.-A. gelbe Nadeln, F. 203—204°. H2S04-Lsg. hellgelb, intensir 
blau fluorescierend. In  sd. A. mit FeCl3 schmutzig griin. — Diflavon. Dureh 1-std. 
Kochen des vorigen mit alkoh. HC1. Nadeln, F. 280—281°, in H,SO, prachtig blau 
fluorescierend. — 2,2'-Dimethyl-3,3'-dibenzoyldichromon, C;aH1RO0 (I, R =  CH3). Vor- 
voriges m it Acetanhydrid u. etwas Na-Acetat 1 Stde. gekoeht, mit W. verd. Aus 
verd. Eg. (Kohlo), dann Chlf.-A. Nadeln, F. 263—264°, in H2S04 nicht fluorescierend. — 
7-[Anisoyloxy\-6-[anisoylaceto]-3-anisoyl-4'-methoxyflavon, C42H32On (III). Diaceto
resorcin mit Anissaureanhydrid u. etwas Na2C03 10 Stdn. auf 190—200° erhitzt, mit 
Bzl. gekoeht, Nd. mit k. A. u. sd. W. gewaschen. Aus Chlf.-A., dann Eg. (Kohle) hell- 
gelbc Nadeln, F. 233—235°. H,SO.,-Lsg. kirschrot, nicht fluorescierend. — 4,6-Di- 
[anisoylaceło]-resorcin, C28H22Ofl (II, R =  p-Methoxyphenyl). Aus III mit alkoh. KOH 
wie oben. Aus Chlf.-A., dann Xylol gelbe Nadeln, F. 203—204°. H2S04-Lsg. orangen, 
griinliehblau fluorescierend. — 4",4" -Dimelhoxydiflavon, C20Hi9O0 (IV). Aus vorigcm 
mit alkoh. HC1 wie oben. Aus Chlf.-A. Nadeln, F. 321—322°. H2S04-Lsg. orangegelb, 
griin fluorescierend. (Proc. Roy. Irish Acad. Sect. B. 41. 155—60. Mai 1933. Dublin, 
Univ.) LlNDENBAUM.

M. Chatelet, Vber eine Molekiiherbindung Pyridin-Jod. Pyridin lost groBe Mengen 
J  mit hellgelbcr bis dunkclbrauner Farbę, je naeh der Konz. LaBt man konz. Lsgg. an 
der Luft yerdunsten, so entweicht zuerst nur Pyridin, u. das feste Prod. ist nicht J , 
sondern bildet hellgelbe Krystalle, u. Mk. lange, durchscheinende Nadeln, dereń Lebena- 
dauer allerdings sehr kurz ist, da sie schon naeh 5 Min. gróBtenteils in Mikrokrystalle 
von J  iibergegangen sind. Eine direkte Analyse ist daher unausfuhrbar. Vf. hat jedoch 
die Zus. der Krystalle dureh Unters. der Verdampfungsgeschwindigkeit von konz. 
J-Pyridinlsgg. an freier Luft ermittelt. Die aus den Zeiten u. Loaungsgewicliten kon- 
struierten Kurven zeigten einen deutlichen Knick, ais der Riickstand die Zus. JP y  
besaB. Vf. glaubt, daB das J  in der Verb. sein n. Mol.-Gew. beibohalten hat, u. erteilt 
der Verb. die Formel ./2(C5/ /5AT)2. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 1421—23. 
8/5. 1933.) " '  LlNDENBAUM.

Ernst Koenigs und Gerhard Jung, Ober das 4,4'-Dipyridylamin und seine Deri- 
vale. Vff. haben dureh Einw. von PC13 auf y-Aminopyridin in Ggw. von Pyridin (dieses 
ist dureh Picolin oder Chinolin ersetzbar) ein Amin von der Zus. CI0HSN3 u. F. 274° 
erhalten, in welchem eine NH2- oder Pyridonimidgruppe nicht nachweisbar war, so 
daB es am nachsten lag, in ihm das 4,4'-Dipyridylamin (I) zu vermuten. Allerdings 
war diese Formel friiher (C. 1926. I. 1188) einer bei ca. 130° schm. Substanz zu- 
geschrieben worden. Eine Naehpriifung ergab jedoch, daB jene Substanz ein Gemisch 
vou viel y-Aminopyridin u. wenig des neuen Amins 274° gewesen ist. In  letzterem liegt

O O O
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somit das reinc I  vor. Bei seiner Darst. mittels PC13 entateht auch etwas Phosphorig- 
sdurełri-[y-pyridylamid], P(NH-C5H|N)3. y-Aminopyridin reagiert mit PCl3 allein nicht 
u. mit POGlj selbst in Ggw. von Pyridin nicht. a-Aminopyridin liefert mit PC13 u. 
Pyridin keine analogo Verb. — I ist sehr resistent gegen allo Roagentien; z. B. wirken 
CeHs-COCl, H N 02 u. C2H 5J  nicht ein. Bei Substitutionen werden dio /S-Stellen be- 
setzt. Am leichtesten yerlauft dio Bromierung, u. zwar bildet sich auch boi ungenugender 
Br-Mengo stets ein Tetrabrotnderiv. Sd. roto, rauchende H N 03 wirkt auf I  nicht ein. 
Mit Mischsauro verschiedoner Konz. wurden ein Mono- u. ein Dinitroderiv. erhalten, 
dereń Basizitat gegeniiber I  crheblich abgeschwacht ist. Anderorseits haben sie schwach 
sauren Charakter; das Dinitroderiv. liefert sogar ein definiertes Na-Salz. Durch weitere 
Einfiihrung von Br — 3 Br in das Mono-, 2 Br in das Dinitroderiv. — versehwinden dio 
bas. Eigg. ganz. — Die Konst. der Nitroderiw . lieB sich nach Red. zu den Aminen 
bestimmen. Das Monoamin liefert© mit H N 02 ein Triazolderiv. (II); folglich nimmt 
das NH2 Stellung 3 ein. Auch das Diamin bildot ein Triazol. Wird femer sein Hydro- 
chlorid erhitzt, so bildet sich unter NH4C1-Abspaltung ein neuer Ring, was nur móglich 
ist, wenn die beiden NH2 die Stellen 3 u. 3' einnehmen. Die cycl. Verb. besitzt Formel III, 
ist also ein Analogon des Dihydroplienazins u. eino 2-saurige Base. Ihr Dehydrierungs- 
prod., welches ebenfalls erhalten werden konnte, ist dagegen nur nocli schwach bas.

V e r s u c h e .  4,4'-Dipyridylamin, C10H9N3 (I). 31 g 4-Aminopyridin mit 29 ccm 
PC13 u. nach 2 Min. mit 60 ccm Pyridin versetzt, 5 Stdn. im Bad von 140° erhitzt, 
fluchtigo Toile abdest. Ruckstand mit 15 ccm A., 250 ccm W. u. 30 ccm konz. HC1 
auf W.-Bad erhitzt, F iltrat m it NaOH gefallt, Pyridin mit W.-Dampf entfernt, Nd. 
aus 4,5 1 W. umkrystallisiert (Ruckstand A). 20,5 g Nadeln, F. 273—275°, fast unl. 
in k. W., zl. in A., sonst wl., 11. in Sauren. Hydrochlorid, C]0HnN3Cl2, aus W. +  A. 
Nadeln, F. ^>300°. Pikrat, aus A. gelbe Prismcn, F. 235° (Zers.). Nitrat, Nadeln, 
F. 226° (Zers.), fast unl. in vord. H N 03. Dieses eignet sich gut zur Isolierung des Amins: 
Rohprod. (nach Entfernung des Pyridins) in 250 ccm W. u. 130 ccm 2-n. H N 03 gel., 
h. filtriert, mit 10 ccm konz. H N 03 versotzt usw. Ausbeute an N itrat 34 g. — Phos- 
phorigsaure.tri-[4-pyridylamid], C15H 15N„P. Riickstand A  mit W. ausgekocht, in verd. 
HC1 gel., F iltrat stark verd. u. mit NH4OH gefallt. Derbe Krystalle, F. 305—308°, 
unl. auBer in verd. Sauren. — 3,5,3',5'-Tetrabrom-4,4'-dipyridylamin, C10H5N3Br4.
1 u. wasserfreies Na-Acetat in Eg. gel., bei 80° mit Br in Eg. versotzt, 20 Min. gekocht, 
1/2 Stde. auf W.-Bad erhitzt, nach Erkalten mit W. gefallt. Aus wenig h. A. +  h. W. 
gelbe Krystallclien, F. 222°, unl. in verd. Sauren, etwas 1. in konz. HC1. — 3-Nilro- 
4,4'-dipyridylainin, C10HsO2N4. 15 g I-N itrat yorsiehtig in 42 ccm 110—120° h. konz. 
H jS 04 eingetragen, bis zur fast beendeten Gasentw. auf 110° gehalten, auf Eis gegossen 
u. mit NH,OH gefiillt. Aus W. gelbe Nadeln mit 1 H20 , lufttrocken F. 96°, wasserfrei 
F. 122—123°, 11. in verd. Sauren, auch Essigsaure, femer in h. verd. NaOH (rot), aber 
nach Erkalten unverandcrt ausfallend. Nitrat, Prismen, F. 210° (Zers.). — 5,3',6'-Tri- 
bromderiv., C10H5O2N4Br3. Wie oben. Rcinigung aus NaOH +  Essigsaure, dann h. A. -+• 
h. W. Hellbraun, krystallin, F. 181°, meist wl., auch in konz. HC1, 11. in Alkalien (tief 
braunrot). — 3,3'-Dinitro-4,4'-dipyridylamin, C10H ;O4N5. 15 g I-N itrat in 100° h.
Gemisch von 70 g 60%’g- Oleum u. 15 ccm H N 03 (D. 1,52) in 15 Min. eingeruhrt 
(Temp. nicht iiber 105°), nach beendeter Rk. (Probe m it W. verd., auf Zusatz von Alkali 
gelbe Krystalle, dann rotę Lsg.) auf Eis gegossen u. sofort mit NH4OH bis zur Rot- 
fiirbung, dann mit Essigsaure vereetzt. Aus viel A. gelbe Blattchen, F. 195—196°, 
1. in verd. Mineralsauren, nicht in Essigsaure, 1. in verd. Laugen (rot). Nitrat, hellgelbe 
Krystalle, F. 187—188° (Zers.). Pikrat, aus A. gelbe Platten, F. 202°. Aus n. NaOH +  
50°/oig. NaOH das Na-Salz, C10H6O4N5Na, aus h. Aceton 4- A. rote Krystalle. — 
5,5'-Dibromderiv., C10H 5O4N5Br2. Wie oben. Braunes Krystallpulver, F. 222—223°.

3-Ainino-4,4'-dipyndyla?nin, C10H10N4. 3-Nitroderiv. in 70° w. wss. Na2S-Lsg. 
eingetragen u. 2 Stdn. auf W.-Bad erhitzt. Aus W. (Kohle) Nadeln, F. 239°, stark 
bas., 11. in verd. Sauren. Nitrat, gelbliche SpieCe, F. 195° (Zers.). Pikrat, aus A. hell
gelbe SpieCe, F. 224°. Das Amin wird durch HAuC14 osydiert. — 4'-Pyridyl-3,4-pyrido- 
triazol, C]0H ;N5 (II). Voriges in 3-n. H2S04 bei 0° mit Nitritlsg. versetzt, allmahlich 
erwarmt u. schlieBlich 5 Min. gekocht, dann alkalisiert. Aus W. Nadeln, F . 183°, 11.

NH

N
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in verd. Sauren. Chloroaurat, C10H.N6,2 HAuC14, hellorangene Krystalle, F. 249°. 
Pikral, aus A. gelbo Krystallchen, F. 197— 198°. — 3,3'-Diamino-4,4'-Aipyridylamin,
C,0HUNS. Aus dem Dinitroderiv. mit Na2S wie oben; nach Eintragen 1 x/2 Stdn. ge
kocht, bi3 die Lsg. rein braun war. Aus W. (Kolile) Nadeln, bisweilen derbe, gelbo 
Krystalle, F. 244—245°, unl. auBer in h. W. u. A., 11. in Sauren. In  h. A. mit alkoh. 
HC1 das Hydrochlorid, C10H13N5C12, Nadeln, sil. in W. Nilrat, gelbliche SpieBe, Zers. 
ca. 300°. Pikrat, aus A. gelbe Nadeln, F. 238° (Zers.). — 3'-Amino-4'-pyridyl-3,4-pyrido- 
triazol, C10H8N6. Aus yorigem wio oben. Aus W. Nadeln, F. 244°, 11. in verd. Sauren, 
diazotier- u. kuppelbar. Pikrat, aus A. Blattchen, F. 192°. — Di-3,4-pyridodihydro- 
pyrazin, C10H,N., (III). Hydrochlorid des vorvorigcn im Rohr 12 Stdn. auf 215° er- 
hitzt, in h. verd. HC1 gol. (Kohle), h. mit verd. NH.,OH gefiillt, Niidclchen in yerd. HC1 
gol., mit Oxalsiiurelsg. yersetzt, Oxalat (aus W. Nadeln, bis 310° unveriindert) in h. 
W. mit NH,OH zerlegt. Gelbliche Nadeln, bis 310° nicht sclim., 1. in Sauren. Hydro
chlorid, C10H ,0N4C12, rotlichgelbe Nadeln. Nilrat, seidigo, hellgelbe Nadeln. Pikrat, 
tief gelbo Nadeln, Zers. 300—301°. — Di-3,4-pyridopyrazin, C10H0N.,. H I in verd. HC1 
bei 80° mit H 20 2-Lsg., dann mit 2-n. NH4OH versetzt, 3/4 Stde. gekocht u. mehr NH,OH 
zugegeben. Aus viel A., dann Lg. goldgelbe, lanzettformigo SpieBe, F. 290—300°, 1. in 
nicht zu verd. Mineralsauren (rot). (J. prakt. Chem. [N. F.] 137 . 141—56. 16/5. 
1933.) L indenbaum .

Ernst Koenigs und Gerhard Jung, Ober 3-Nitropyridylpyridiniumchlorid. In 
der Absicht, das im yorst. Ref. beschriebene 3-Nitro-4,4'-dipyridylamin zu synthe- 
tisieren, lieBen Yff. 4-Aminopyridin u. 3-Nitro-4-chlorpyridinhydroehlorid (dieses ygl.
C. 1927 . II. 2758) in Pyridin aufeinander einwirken. Es zeigto sich jedoch, daB sich 
das 4-Aminopyridin gar nicht an der Rk. beteiligt, sondern daB sich 3-Nitro-4-chlor- 
pyridin mit Pyridin zu 3-Nitro-4-pyridylpyridiniumchlorid (I) verbindet. Dieses ist

im Gegensatz zum 4-Pyridylpyridiniumdichlorid (C.
N H • CH: CH • CH: CH • CIIO 1931. 1. 3562 unten) das Salz einer einsaurigen Baso,

weil das N 02 die Basizitat herabsetzt. Dio Bindung

spaltung zu Gluiaconaldehyddianil (1. c.) ein. Durch Einw. von NH4OH auf I ent- 
steht eine Verb., welcher Vff. Formel II zuschreiben, da sie ein Phenylhydrazon bildet.

V e r  s u e h e. 3-Nitro-4-pyridylpyridiniumchlorid, C]0HsO2N3C1 (I). 10 g 3-Nitro-
4-chlorpyridinhydrochlorid mit 40 ccm Pyridin bis zum Erstarren auf 40—50° erwarmt, 
nach Stehen abgesaugt, mit wenig A. u. viel Aceton gewaschen. Aus A. derbe Krystalle, 
F. 175°. Chloroaurat, aus sehr verd. HC1 gelbe Nadeln, F. 171—172°. — 5-[3'-Nitro- 
4'-pyridylamino]-pentadienal, C10H9O3N3 (II). Aus I in k. W. mit 2-n. NH,OH. Aus A. 
hellrote Nadeln, F. 161°, teilweiso 1. in verd. Alkali (rot), durch Essigsauro wieder fall- 
bar, 1. in yerd. Mineralsauren. Hydrochlorid, roto Krystallchen, F. 171°, wl., durch sd. 
W. zers. In  sd. A. das Phenylhydrazon, Ci0H ,5O2N5) aus A. blauschwarze Nadelchen, 
F. 147°. (J. prakt. Chem. [N. F.] 137. 157—60. 16/5. 1933. Breslau, Uniy.) L in d en b .

O. J. Magidson und A. M. Grigorowski, Die Bildung von meso-Chloracridincn 
und dicBeweglichkeit des Chlors in der meso-Stellung. Die Darst. von »ie.'o-Chloracridinen, 
die bisher aus dem Acridon mittels PC1S erhalten wurden, wird durch Einw. von P0C13
— das bereits LksniaKSKI (C. 1929. I. 3105) zur analogen Herst. von Acridon an
gegeben hat — auf N-Phenylantliranilsauren yereinfacht. Aus N-Phenyl-, N-(4'-Ath- 
ozyphenyl)-, N-(4'-Alhoxyphcnyl)-4-nitro- u. N-(4'-Athoxyphenyl)-5-nitroanlhranilsdure 
wurden durch RingschluB u. gleichzeitige Substitution des Keto-Sauerstoffs dio ent- 
sprechenden weso-Chloracridino erhalten. Die Ausbeuten sind sehr gut u. werden von 
der Haftfestigkeit des Cl am Acridinrest beeinfluBt. Jlessungen an essigsauren Salzen 
ergaben, daB die Hydrolysengeschwindigkeit in Essigsauro beim 9-Chloracridin am 
gróBten ist; durch eine Athoxygruppe in 2-Stellung wird sio yermindert; bei der
7-Nitroyerb. (II) ist sie gróBer ais bei der 6-Nitroverb. (I). Infolge der konjugierten 
Bindung zwischen der 7- u. 9-Stellung bildet sich beim 2-Athoxy-7-nilro-9-aminoacridin
(III) in alkoh. alkal. Lsg. beim Verdiinnen mit A. eine tautomere Fonu (IV), dio sich 
bei Zusatz von Alkali wieder umlagert.

V e r s u c h e .  2-Chlor-4-nitrobenzoesdure aus 2-Chlor-4-nitrotoluol, F. 139—140°.
— 9-Chloracridin aus N-Phenylanthranilsaure, F. 119—120°. — 2-Athoxy-9-chlor- 
acridin aus 4,-Athoxydiphenylamin-2-carbonsaure, F. 142—144°. — 2-Athoxy-(i-nilro-

zwischen den beiden Pyridinkernen ist ziemlich 
schwach. Sd. verd. HC1 u. auch sd. W. spalten I  
schnell in Pyridin u. y-Oxy-fi-nitropyridin (dieses ygl.
1. c.), u. beim Erwarmen mit Anilin tr itt  baldigo Auf-N
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NHa

N —NO,

Ń " .. N
9-chloracridin (I), Ci5Hn 0 3N2Cl, aus 4'-Athoxy-5-nitrodiphenyl-2-carbonsaure, F. 187 
bis 188°. — 2-Athoxy-7-nilro-9-chloracridin (II), Cl5H u 0 3N..Cl, aus 4'-Athoxy-4-nitro- 
diphenylamin-2-earbonsaure, F. 190—191°; ais Nebenprod. 2 -Athoxy-7-nitroacridon, 
F. 365—370°. — 2-Alhoxy-6-niłro-9-j)henóxyacridin, C21H160 4N2, aus I mit Phenol, 
F. 173—174°. — 2-Athoxy-6-nitro-9-aminoacridin, CISH 190 3N3, aus vorigem mit NH3 
oder direkt aus T mit Phonol u. NH3, F. 310°. — 2-Athoxy-7-nilro-9-phenoxyacridin, 
C2lH1G0,N ;, aus II u. Phenol, F. 152—153°. — 2-Athoxy-7-nitro-9-aminoacridin (III), 
CuH l30 3Na, aus vorigem u. NH3, F. iiber 300°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 866—72. 
1040. 7/0. 1933. Syntliet. Abteilung d. Chem.-Pharmazeut. Forsch.-Instituts NKTP, 
Moskau.) SCHWALBACII.

W. Borsche und J. Niemann, Vber Podophyllin. III. (II. vgl. C. 1932. II. 
3725.) Vff. habcn dic 6,7-Stellung der MetliyIendioxygruppe in der Podophyllomeron- 
sdure durch Syntheso des Phyllomeroldimełhyldthers (I) auf 2 yerschiedenen Wegen 
bewicsen: 1. liondonsation von Veratrumaldehyd m it methylbernsteinsaurem Na
zur Saure II, Hydrierung der Doppelbindung u. Cyclisierung zum Tetralon III, Red. 
zum Tetralin u. Dehydrierung. Das erhaltene Prod. war mit I ident. — 2. Kondensation 
von Veratrol mit Methylbernsteinsaurcanhydrid zu einem Gemisch der Sauren IV u. V, 
aus wclchem IV rein isoliert werden konntc; Red. von IV zu VI u. Cychsicrung zum 
Tetralon VII, verschieden von III  (Beweisfur Formel IV!); Red. von VII zum Tetralin u. 
Dehydrierung. Das erhaltene Prod. war wieder ident. mit I. — Die Ringschlusse konnten 
auch nach den anderen o-Stellungen hin erfolgen, aber eine einfache t)berlegung zeigt, 
daB beide Wege iiber y e r s c h i e d e n e  Tetralone zu dem g 1 e i c h e n I nur dann 
fiihren konnen, wenn bei der ersten Synthese III, bei der zweiten VII Yorliegt. Die 
friiher fiir I  u. Podophyllomeronsaure angenommenen Formeln sind somit richtig.

CO,H CO CO
c h so . / \  N c h -c h ,  c ii3o - / V X |CH-c h 3 c h 3o . / \ / \ , c h . c h 8
C H .O .^ J ^ C H  CHjO nir.n.l. li

COjH Clij
C I I , 0 . ^ \  \ c h . c ii3 c h so . / \ / \ c h .c h 3
CHsO-L II ' c h , c h 3o -L Ii Jc h ,

c o  C02II
V e r s u c h e .  2-Meihyl-G,7-dimełhoxytelralon-(l), C13H1D0 3 (III). Je  18 g Vera- 

trumaldehyd u. methylbernsteinsaures Na mit 10 ccm Aeetanhydrid 30 Stdn. auf 115 
bis 125° crhitzt, mit W. u. A. bis zur Lsg. geschiittelt, mit Soda alkalisiert, alkal. Lsg. 
mit A. gewaschen, angesauert u. ausgeathert. Sauren mit sd. CH30H-H„S04 ver- 
estert, Fraktion 180—230° (14 mm) (Ester von II  enthaltend) katalyt. hydriert, Prod. 
mit konz. H2S04 auf W.-Bad erwarmt, auf Eis gegossen usw. Aus CH3OH Prismen, 
F. 129—130°. 2,4-Dinitrcyphenylhydrazon, CI9H20O0N4, aus Chlf.-CH3OH dunkelrote 
Prismen, F. 259—260° (Zers.). — Phyllomeroldimethylałher, C13H ,,0 2 (I). I I I  mit 
amalgamiertem Zn u. rauchender HC1 3 Stdn. gekocht, Rk.-Prod. mit Se 20 Stdn. 
auf 250—280° erhitzt, mit A. extrahiert usw. In  CH3OH das Pikrat, C19H 170 9N3, 
rote Nadelchen, F. 118—120°. Daraus die freic Verb., im Vakuum sublimiert, dann 
aus Hexan Nadelbiischel, F. 98—99°. — j)-Veratroylbuttersaure, C13H160 j (IV). 28 g 
Veratrol u. 23 g Methylbernsteinsaureanhydrid in 160 ccm Nitrobenzol mit 60 g A1C13 
yersetzt, 2 Tage stehen gelassen, dann wio ubiieh. Aus der A.-Lsg. der Rohsauren 
krystallisierto IV aus (aus der Mutterlauge harziger Riickstand R). Aus W. Nadeln, 
F. 107— 108°. Mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin in CH3OH-HCl das Methylcster-2,4- 
dinilrophenylhydrazon, C20H22OsN4, aus CH3OH-Aceton roto Nadelchen, F. 155—156°. 
Methylestcr,U 14H]g0 6, aus CH3OH Prismen, F. 74—75°. — Durch Verestern des Riick- 
standes R ein isomerer Methyłester, C14H 180 6, Ivp.12 218—220°. — fi-VeratrylbuUersdure, 
C13H180 4 (VI). IV m it Zn u. HC1 wie oben reduziert, Ol mit CH30H -H 2S04 u. CH,N
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yerestert u. katalyt. reduziert, Prod. mit sd. wsa.-methanol. KOH verseift, mit ii. 
gowaschon, angesauert u. ausgciithert. Kp.u  200—220°. — 3-Methyl-6,7-dimelhoxy- 
lełrabn-(l), C13HJ60 3 (VII). Aus VI mit konz. H2S04 (W.-Bad). Aus CH3OH Prismcn, 
F. 120—121°. 2,4-Dinitroplienylhydrazon, C^H^O,,!^, aus Aceton-CH3OH roto Nadel- 
chcn, F. 200—201° (Zers.). — tJbcrfuhrung yon VII in I  wic oben bei III. — Obigen 
Riickstand R  mit Zn u. HCl reduziert usw. wie bei VI. Ol lieferte 2 Hauptfraktionen:
1. K p .,5 165—175°. Alkal. yerseift u. mit A. ausgezogen. Aus dcm Auszug Tclra- 
hydrophyllomerolmonomethylather, C12HJB0 2, Kp.js 160—162°, aus Hesan Krystalle, 
F. 98—101°. Aus der alkal. Lsg. mit Sauro u. A. Tetrahydrophyllomerol, C „H 140 2>
K p.I5 155—160°, aus Hosan Nadeln, F. 76—80°. — 2. K p.ls 175—190°. Sehied K ry
stalle von obigem CJ2H ]60 2 ab. Oliger Antcil lieferte durch Dehydriercn mit So u. 
Zerlegen mit A. u. NaOH Phyllomcrolmonomelhylathcr, C,2H I20 2, aus Hexan Blattchen, 
F. 119—122°, u. I  (vgl. oben). — Phyllomeronsdure konnte mit CH2J 2 u. CH3ONa-Lsg. 
(100°, 20 Stdn.) partiell in Podophyllonieronsaure zuriickverwandelt werden. —Apo- 
pikropodophyllin (I. Mitt.) ist nicht opt.-inakt., sondern stark rechtsdrehend. [a]n17 =  
+  99,6° u. [ajn10 =  +107,0°. Vgl. S p a th  u. Mitarbeiter (C. 1932. II. 3412). (Licbig 
Ann. Chem. 502. 264—72. 15/5. 1933. Frankfurt a. M., Univ.) LlNDENBAUM.

F. B. La Forge, H. L. Haller uńd L. E. Smith, SlruMurbestimmung des 
Rołenons. (Vgl. H a l l e r , C. 1933. I. 1784 u. fruher.) Zusammenfassender Berieht 
mit yollstandigem Literaturnachweis. (Chem. Ileyiews 12. 181—213. April 1933. 
Washington, Bureau of Chemistry and Soils.) LlKDENBAUJl.

Alexander Robertson, Versuche uber die Synlhese des Rotenons und seiner 
Derimłe. H I. Der Dehydrorolenonkem. (II. ygl. C. 1932. II. 880.) Die heute angenom- 
menen Formeln fiir Dohydrorotenon enthalten einen Chromenoehromonkern vom 
Typ VII; die Bldg. der Phenolsauren (Derrissiiure, Degueliasiiure) vom Typ V aus 
Dehydrorotenonderiw. durch Einw. von Alkali ist auf eino Spaltung des Rings in VII 
zuriickzufuhrcn, die wahrscheinlich iiber dio Stufe VI vcrlauft. Die analogcn Iso- u. 
Tetrahydroverbb. yerhalton sich iŁhnlich. Die Phenolsauren bilden bei der W.-Ab- 
spaltung mit (CH3CO)aO das Chromenochromon zuriick. Chronione vom Typ VII 
sind biaher nicht dargestellt worden. Vf. konnte eino Synthese derartiger Verbb. aus- 
arbeiten, die einen Vergleich der natiirlichen Dehydrorotenone mit synthet. Materiał 
ermogliehen wird. Infolge der schwierigen Zuganglichkeit des 2-Oxy-4,5-dimethoxy- 
benzaldehyds wurden die Verss. zunachst mit Resorcylaldehyd-4-methyliither aus- 
gefiihrt. Der Phenoxyessigester I  wurde mit Hippursaure zu II kondensiert, das Oxim 
der daraus durch Hydrolyse erhaltenen Brenztraubensauro I I I  gibt mit Acetanhydrid 
das Nitril IV (R =  H). Dor entsprechende Methylestor (R =  CH3) gibt bei der HOESCII- 
Synthese mit Resorcin ein óliges Ketimin, das bei der Hydrolyse ein Gemisch aus 
der Sauro V u. ihrem Methylestor liefert. Unter den Bedingungen der Umwandlung 
von Derrissauro in Dohydrorotenon gibt V das Acctat des Chromons VII. Obwohl es 
nicht moglich war, ein Zwischenprod. der RingscliluCrk. zu isolieren, kann man wohl 
annehmen, daB intermediar das Diketon VI entsteht. Bei der Hydrolyse mit Alkali 
erhalt man aus VII u. dessen Acetat wieder die Saure V; die Spaltung ist vóllig analog 
der Bldg. von Derrissauro bzw. Degueliasaure aus Dehydrorotenon bzw. Dehydro-

VI

I

I
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dcguelin. — In ahnlicher Weiso wurde auch dio T  entsprechende metlioxylfreie Saure in 
ein Analoges von VII ubergefuhrt.

V e r  a u c h  o. 2-Aldchydo-5-mełhoxyphenoxyessigsduredthylcsler CI2H M0 5 (I), aus 
Resorcylaldehyd-4-methylather, Bromessigester u. K ,C03 in Aceton. Nadeln aus PAo., 
I ’. 64°, Kp.j6 220—230°.” Semicarbazon CI3H170 5N3, Tafeln aus A. +  Eg., E. 222°. — 
Azlacłon C.a H I90 6N (II), aus I u. Hippursaure mit Acetanhydrid u. Na-Acetat auf dem 
W.-Bad. Gelbe Nadeln aus A., E. 128—129°. Gibt mit sd. 10°/„ig. NaOH 5-Mcłhoxy- 
phenoxyessigsdurebrenztraubensdure-(2) C12H120 7 (III), Tafeln aus Eg., E. 250—251° 
(Zers.). Anhydrofonti des Oxims C,2H 130 7N, beim Urakrystallisieren des rohen Oxims 
aus W. Nadein, E. 128—130°, erstarrt bei 140—145° zu Prismen u. schm. erneut bei 152 
bis 153°. — 5-Mcłhoxyphenoxyessigsdurc-2-acetoniłril CuH uO.,N (IV, B  =  H), aus dem 
rohen Oxim von III u. Acetanhydrid auf dem W.-Bad. Nadeln aus verd. A., E. 156°. 
Melhylester C12H 130 4N (IY, B  =  CH3), mit Diazomethan in A. Prismen aus verd. 
Methanol oder Taicln aus Bzl.-Lg., F. 88°. 5-Mcłhoxy-2-[2,4-dioxyphenacyl]-phcnoxy- 
essigsaure (,,5-Meihoxyphcnoxyessigsd'ure-2-rcsaceiophenon“) C17H10O7 (V), dureh Um- 
sotzung des Methylesters IY mit Besorcin. ZnCl2 u. HC1 in A. u. Erwiirmen des Rk.- 
Prod. m it W. Fast farblose Nadeln mit 1 H20  aus verd. A., F. 193°. FeCl3-Rk. in A. 
braunlichrot. Daneben entsteht der Mcthylesler CJ8H 180 7, Prismen aus Bzl., F . 89—90°, 
FeCl3-Rk. in A. weinrot, bei Verd. mit W. rotbraun. — 7-Oxy-7'-methoxychromcno- 
(3',4': 2,3)-chromon C17H 120 5 (YII). Das Acetal C^H^Oo (fast farblose Nadeln aus A.,
E. 195°) entsteht beim Kochen von V m it (CH3C0)20  u. Na-Acetat; man yerseift dureh 
Kochen m it A. u. konz. HC1. Fast farblose kleine Prismen aus 80%ig. A., F. 258—260° 
(Zers.). Liefert ebenso wie das Acctat mit sd. NaOH wieder V. — 2-Aldchydophenoxy- 
essigsauretithylester CnHJ20 4 (analog I), aus Salicylaldehyd, Bromessigestcr u. Iv2C03 
in Aceton. F. 34—35°, Kp.23 195—197°. Semicarbazon C12Hj0OjN3, Nadeln aus A.,
F. 178°. Azlacłon C20H,,O5N (analog II), aus dem Aldehyd u. Hippursaure. Gelbe
Nadeln aus A., F. 131°. Daraus dureh Kochen mit NaOH, Umsetzung der entstandenen 
Brenztraubensaure mit NH2-OH u. Erwarmen des Oxims mit Acetanhydrid Phenoxy- 
cssigsdure-2-acełoniłril C10H 9O3N (wio IV), Prismen aus Bzl., F. 136°. Der Methylesłer 
CjjH^OjN (Tafeln aus verd. Methanol, F. 68°) liefert mit Resorcin, ZnCl2 u. HC1 in A. 
nach Kochen mit W. 2-[2,4-Dioxyphenacyl]-phenoxyessigsaure („Phenoxyessigsaure-2- 
resaccłophenon“) C10Hu O0 (analog V), Nadeln aus verd. Methanol, F. 206°, FeCl3-Rk. 
in A. dunkclrot. Daraus dureh Kochen m it Acetanhydrid u. Na-Acetat 7-Aceloxy- 
chromeno-(3',4': 2,3)-chromon C19H 120 5 (analog YII), Nadeln aus Eg.-A., F. 178°, das 
beim Kochen m it wss.-alkoh. NaOH das Ausgangsmaterial regeneriert. — 2-Oxyphenyl- 
brcnztraubensaureoxim C9H90 4N, aus 3-Oxycumarin dureh Kochen mit 10%ig. NaOH u. 
Umsetzen mit NH2-OH. Nadoln aus Bzl., F. 126° (Zers.). Liefert mit Acetanhydrid 
auf dem W.-Bad 2-Oxyphenylacetonitril C8H7ON, Prismen aus Bzl., F. 122°; gibt mit 
FeCl3 in W. eino schwache violette, in A. keine Farbung. — Azlacłon des Diacetylres- 
orcylaldeliyds C20H ]60 8N, aus Resorcylaldehyd, Hippursaure, Acetanhydrid u. Na- 
Acetat. Ledergelbe Nadeln aus A., E. 130°. Azlacłon des 2-Acetyl-4-mełhylałherresorcyl- 
aldehyds CJ9HI50 5N, analog aus Besorcylaldehyd-4-methylather. Strohgelbe Prismen 
aus A., F. 150°. (J . chem. Soc. London 1933 . 489—93. Mai. London, School of Hyg. 
and Tropical Med.) OSTERTAG.

Venancio Deulofeu, Chemie der Gallensaurcn. Ubersicht. (Chemia [Rev. Centro 
Estud. Doctorado Quim.] 8. 570—81. 635—44.) W i l l s t a e d t .

R. K. Callow und O. Rosenheim, Dic Eimcirhung von Selendioxyd auf Słerinc 
wid Gallmsduren. 1. Mitt. Ergosłerin und Dihydrocrgosłcrin. Bei einer vorlaufigen 
Unters. des Verh. von 50 Verbb. der Sterin- u. Gallensauregruppe gegen Selendioxyd 
ergab sich eino Einteilung in 3 Klassen: 1. Bei Zimmertemp. bereits tra t Red. ein 
zu Selen boi Ergosterin, Dihydroergosterin, Lumisterin, Calciferol u. Apocholsaure;
2. bei 100° reagierten dio meisten Ergosterinderiw., 3. bei 100° in Eg. oder Nitrobenzol 
ais Losungsm. reagierten fast allo Cholesterinderiw. Verbb., die eine Doppelbindung 
oder eine Briickenbindung haben sollen, die dureh ihre Resistenz gegen katalyt. 
Hydrierung ausgezeichnet ist, gehoren zu den reaktiveren Verbb. Die Bldg. eines Ketons, 
wie es aus anderen ungesatt. Verbb. m it Selendioxyd entsteht, wurde bisher in dieser 
Beihe nie beobachtct; Hauptrk. ist partielle Dehydrierung (Ergosterin, a-Ergostenol 
Apocholsaure) oder Bldg. eines Oxyds (Dihydroergosterin, Cholestcrin).— Aus Ergosterin 
entsteht boi Zimmertemp. hauptsachlich Dehydroergosterin, aus Dihydroergosterin 
ebenso Dihvdroergosterinoxyd neben etwas Ergosterin D, das bekanntlich aus Dihydro
ergosterin auch mit Mercuriacetat oder Benzopersaure sich bildet. Ergosterin D entsteht
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sicher nicht iiber die Zwischenstufe des»Oxyds. In  Ggw. von etwas Scliwefelsaure 
liefert namlich das Oxyd des Dihydroergosterylacetat Ergosteryl B3-Acetat, das zwei 
Doppelbindungen in Konjugation enthalt (WlNDAUS, D it h m a r , Mu RKE u . Suck- 
FULL, C. 1931. II. 1431), wahrend Ergosteryl D-Acetat sich unter diesen Bedingungen 
nicht isomerisiert — sondern erst niit HCl-Gas in Chlf. in Ergosteryl B3-Acetat iiborgeht.

V o r s u c h c .  Insd .90% ig. A.reagierton nicht Cholesterin, scin Acetat,Cholesteryl- 
chlorid u. -bromid, Allocholestcrin, Psoudocholesterin, a-Cholestantriol, Cholesterylather, 
a-Cholosterinoxyd, Pseudocholestan, Cliolesten, Pseudocholesten, Cholestorylen, Chol- 
estan-6-on, Cholestenon, Cholestan-6-on-3-ol-acctat, Cholestan-3,6-dion-ó-ol, Oxychol- 
esterylen, Oxyeholestenon, Koprosterin, in Eg. bei 110°, dieso alle auBer a-Cholestantriol, 
Pseudocholestan, Cholestan-6-on-3-ol-acetat u. Oxycholcstorylen, in boiden Losungsmm. 
Cholestan-3,6-dion u. Koprostanon. Sitosterin u. Stigmasterin verhaltcn sich wie 
Cholesterin. Ergostorin, Dihydroergosterin, Lumisterin u. Calciferol roagicren bei 
gewóhnlieher Teuip. in 90°/o'g- A., Ergosterylbenzoat, Dehydroergosterin, Ergosterin- 
peroxyd, Ergostorin B3, Ergosterin D, a-ErgostenoI, a-Ergosten, a-Ergostenon u. Di- 
hydroergosterinoxyd reagieren in sd. 90%ig. A. glatt, Zymosterin nur langsam. /?-Ergo- 
stcnol u. Dehydroergostcnol reagieren erst in Eg. bei 100°. Apocholsaure reagiert in 
80°/0ig. A. bei Zimmertomp., ihr Methylester, Dioxycholensauremothylester, Choladien- 
saure u. Cholatriensaure, ebenso Abietinsaure erst in sd. 90%ig. A., Dioxycholadien- 
saure, /?-Amyrinbenzoat, Ketooxyoestrin, Digitoxigenin u. Gitoxigenin in Eg. bei 100°; 
reaktionslos blieben Cholsilure, Desoxycholsaure, 12-Ketocholansaure, Dehydrodesoxy- 
eholsaure u. Digitaligenin. — Ddiydroergosterylacetat, C30H l4O2. Aus Ergosterin u. 
Selendioxyd; Aeetylierung. Aus Essigester F. 145— 147°, fa]n20 =  +162°, [a]54M2° =  
+201° (in Chlf.). — Dehydroergosteryl-3,5-dinitróbe.nzoat, C35H44O0N2. Darst, analog. 
Aus Essigester carmcsinfarbeno Blattehen, F. 185— 189° (bei 170° Gelbfarbung). — 
Dihydroergosterin, C28H4eO. Aus Ergosterin mit H 2 u. Palladium-Tierkohlo in A., 
die Red. m it Na in A. gelang nicht (WlNDAUS u. B r u n k e n ,  C. 1928.1. 1879). Reinigung 
iiber das Benzoylderiv., C35H50O2, F. 190—194° (aus Essigester). F. 173— 175°. 3,5-Di- 
nitrobenzoat, C35H4,0 6Ń2. Aus Essigester Nadeln, F. 206,5—207,5°, [a]n2° == — 1,8°, 
[<x]s.i6i2<> =  —2,0° (in Bzl.). — Diliydroergosterinozyd, C28H 160 2• 1/2 CH3OH. Aus dem 
vorigen m it Selendioxyd in Bzl.-A., Reinigung iiber den 3,5-Dinitrobenzoesaureester. 
Aus Methanol Nadein, F. 99°, ohne Lósungsm. F. 110—111°, [cc]d20 =  —44,3°, 
[“ L m 20 =  —53,1° (in Chlf.). Das Praparat enthielt dom Spektrum naeh 1,5% Ergo
sterin D (s. unten). Das Digitonid war in 90%ig. A. 1., fiel aber auf W.-Zusatz aus. 
Accłat, C30H48O3, Krystallfl. enthaltendo Nadeln aus Methanol, F. (trocken) 107—109°, 
[a]ir° =  —47°, [<x]słal2° =  —58° (in Chlf.). Benzoat, C35H50O3, aus wss. A. Nadeln,
F. 118—120°, [a]D20 =  —36°, [a]5.|6i20 =  —43° (in Chlf.). 3,5-Dinitrobenzoat, C35HłflO,N2 
aus A. hellgelbe Nadeln, F. 198° (Zers.), [a]D20 =  —25°, [a]516l-° =  —30° (in Bzl.). — 
Ergosterin D, C28H 140 . Aus dom rohen Se02-Einwirkungsprod. auf Dihydroergosterin 
dureh Kochen mit Acetanhydrid; Abtrennung des beim Erkalten ausfallenden Ols 
faus A., dann Aceton, F. 170—173°, [a]D20 =  +11°, [aLm20 =  +13° (in Chlf.)]; Ver- 
seifung. Blattehen aus A., F. 162—164°, [a]D20 =  +17°, [cc ^ j50 =  +20° (in Chlf.). 
Hauptbande bei 242 m/ł, schwache Banden bei 238 u. 252 m/ł. — Ergosterin B :i, 
C28H440 . Aus Dihydroergosterinoxyd dureh langeres Kochen mit Acetanhydrid (bei 
Ggw. von Spuren Mineralsiiuro) oder dem Dihydroergosterinoxydacetat m it Eg. u. 
etwas Schwefolsiiure; Verseifung des Acetats (aus A. Blattehen, F. 139—141°, [<x]d20 =  
—196°, [a]54sl2° =  —241° [in Chlf.]). Aus wss. A. Blattehen, F. 136— 137,5°, [oc]d2° =  
—207°, [a]64612° =  —253° (in Bzl.). Absorptionsmaximum bei 242 m/ł. (J. chem. Soc. 
London 1933. 387—90. April. London, NW 3, National Institute for Medical Rese
arch.) B e r g m a n n .

R. Langer, Koprosterin und Lithobiliunsaure. Da die Dicarbonsaure aus Kopro
sterin von G a r d n e r  u . Go d d e n  (Biochemical J . 7 [1913]. 590) bei der therm. Zers. 
dasselbo Brenzketon I  gibt wie dio Dihydrodielssaure (II), kann sie sich von II  nur dureh 
die Anordnung der Substituenten an C5 unterscheiden; sio muB also Formel I I I  haben 
u. ist danach der Lithobiliansaure (IV) u. nicht der Isolithobiliansaure (V) analog: 
Oxydative Absprengung der Isopropylgruppe der Seitenkette muB III  in IV uberfiihren. 
Da naeh WlNDAUS u. R ie m a n n  (C. 1923. III . 156) aus Koprosterin bei energ. Oxy- 
dation Isolithobiliansaure entstehen soli, hat Vf. diesen Befund nachgopriift. Er ist 
nicht richtig. Aus reiner Dicarbonsaure I I I  entsteht nur IV, kein V. Offenbar haben 
die genannten Autoren s ta tt I I I  ein Praparat gehabt, das ein dureh Offnen von Ring A 
zwischen C2 u. C3 (statt C3 u. C4) entstandenes Nebenprod. enthielt. Letzteres muBte
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Isolithobiliansaurc V liefern, die aus dem Osydationsgemisch allein hcrausgearbeitet 
worden ist. — Die frogliche Dicarbonsaure C27H ,G0., (F. 250°) wurde in Anleknung an 
WlNDAUS u. L i n s e r t  (C. 1927. I. 3197) aus Cholesterin hergestellt, das m it Nickel- 
katalysator auf 240° im Rohr erhitzt wurde. Nach Abtrennung des wl. Cholestan- 
3-ons wurde das rohe Koprostanon mit Cr03 in Eg. aufoxydiert. Dic Lithobiliansaure

c H j Hc i r i c »H- - cH^ cH < c l :  cH t | Hs( O c - A f dH »-c H < c i :

H,C C CH
I U !

HOOC [H]CH CH, I I ,  I I I

IIOOC

C H JHsĆh ' \  0121121' 00011

HiC H

HOOC CH CH,
IV

HOOC

HOOC

l c lsHn -COOH

CH

HOOC CH3 CH,
wurde (aus Eg. Prismen, F. 280° [Zors.]) ais Triniethylcster, Nadeln aus Methanol, 
F. 110°, u. ais Brenzlithóbiliansaure, aus 80%ig. Essigsaure F. 201°, identifiziert. 
(Hoppe-Seylcr’s Z. physiol. Chem. 216. 189—92. 13/4. 1933. Gottingen, IJniv.) Bergm .

Frederick W. Canter, Alexander Robertson und Roy B. Waters, Flechten- 
siiurcn. V. Eine Synthese von O-Tetramethylgyrophorsauremełhylester. (IV. vgl. C. 1933. 
I. 2823.) Die von As a iiin a  u .  F uzik aw a  (C. 1932. II . 717) u. Koi,lep, (C. 1933. 
I. 66) aufgestellte Fprmel der Gyroyhorsaure (V, R  =  H) wird durch Synthese des 
Estera V mit R  =  CH3 bestatigt. Dieser entsteht durch Umsetzung des Chlorids I 
mit dem Ester n ,  Entfernung der Carbomethoxygruppe u. Kondensation der so er- 
haltencn Verb. III mit dem Chlorid IV u. ist ident. mit der Verb. aus naturlichcr Gyro- 
phorsaure.
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CHoOaC-O-

CH,

IV
CH30

• COCl 
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COCl
OCH.
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• CO,CHj HO-<^ 
•OCH,

CO-O

CH3 
___(

C O - O - /  Y C O .C II ,• w -
I I I  OCH.

CH.,
i

CO-O. CO Jt

)R OR ÓR
V e r s u c h e. Isoevernin$auremethylester, Ci0H j2O4 (II), durch Methylicrung von 

p-Carbomethoxyorsellinsaure mit CH3J  u. AgaO in sd. Aceton u. Spaltung des ent- 
standenen Carbomethoxyisoeverninsauremełhyłesters (F. 87° aus PAe.) mit alkoh. KOH. 
Nadeln aus Bzl., F. 112°. Gibt keine FeCl3-Rk. — Carbomethoxyisoeverninoylchlorid (I), 
aus Carbomethoxyisoeverninsaure u. PC15 in Chlf. Nadeln, F. 45—48°. Zers. sich’ an 
fcuchter Luft rasch. Das entspreehende Anilid, Cł7H 170 6N, bildet Prismen aus 50%ig. 
Methanol, F. 149—150°. Verss. zur Darst. von 0-Acttylisoeverninsaure durch Oxy- 
dation von Acetylisoverninaldehyd oder durch Acetylierung von Isoeverninsaure 
waren erfolglos. — O-Dimzlhyllecanorsauremełhylester, CI9H20O7 (III), durch Umsetzung 
von I  mit II in Pyridin u. Behandlung des Rk.-Prod. mit verd. NaOH in Aceton. Nadeln 
aus Methanol, F. 142°. — O-Dimethylorcylaldehyd, F. 67°. Daraus mit KMnO, in 
Aceton bei 40—45° O-Dimethylorsdlinsawre, Tafeln aus Bzl., F. 145—146° (Zers.). 
Anilid, 2,4-Dimethoxy-6-methylbenzanilid, Cl6H170 3N, Nadeln aus 50°/oig. Methanol, 
F. 131°. — O-Tetramethylgyrophorsauremethyleśter, C29H30O10 (V, R  =  CH3), aus III 
u. Dimethylorsellinoylchlorid (IV) in Pyridin. Prismen aus Aceton, F. 195°. — Carbo- 
meihoxyisoeveminaldehyd, aus p-Ćarbomethoxyorcylaldeliyd, CH3J  u. AgaO in Aceton, 
F. 81° (aus PAe.). Gibt mit alkoh. KOH Isoevcmino.Idehyd, F. 196° (aus verd. Methanol). 
Daraus m it Acetanhydrid +  Na-Acetat O-Acdylisocicnunaldehyd, Cu II120 4, Prismen
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aus PAe., E. 85°, wird im Licht tiefgelb, im Dunkeln wieder farblos. — 2,4-Diacetoxy- 
6-methylbcnzaldiacdat, C10I I laOs, aus Orcylaldehyd u. Acetanhydrid in Ggw. von Na- 
Acetat oder Pyridin. Prismen aus PAe., F. 95—96°. (J. chem. Soc. London 1933. 
493—95. Mai. London School of Hygiene and Tropical Mcdicino.) O.STERTAG.

G. Charapetier, Thćories chimiques. IV. La strućture flo la collulosc dans scs rapports avcc
la constitution des sucres. Paris: Hermann ct Cio. 1933. Br.: 8 fr.

F. Sherwood Taylor, Organie chemistry. London: Heinemann 1933. (599 S.) 8°. 10s. Gd.

E. Biochemie.
Wilhelm Franke, Zur Energdik von Dehydrierungsreaktionen biologischcn Inter- 

esses. Bzgl. der Energetik von Dchydricrungsrldc. gibt dic gewóhnlich herangezogene 
Wiirmetónung nur oberflachliche Aufschliisse. Entschcidende Bcdoutung besitzt dio 
freie Reaktionsenergie (maximale Nutzarbeit). Die Best. der letzteren ist nach zwei 
Methoden móglich, dio ausfiihrlich diskutiert werden. 1. Messung des Potcntials, 
das reversibel arbeitende Redoxsystemo einer Edclmetallclektrode erteilen (C la rk  u. a.) 
u. 2. Best. der maximalcn Nutzarbeit bei der isothermon Bldg. eines Mol. einer Vcrb. 
aus don Elementen bei konstantom Druck (Lew is; P a rk s , H u ffm an  u. a.). — 
Vf. zeigt an folgondcn Beispielcn von DehydrierungsYorgangen, daB im groBen u. ganzen 
dio gesamte u. dio freio Energio sich gleichsinnig andern (es bedeutet —A A" die maxi- 
male Arbeit, —A V die Wiirmetónung [freie Dehydricrungscnergie, ais Diffcrcnz freier 
Bildungsenergicn bestimmt, u. Dohydrierungswarmo, ais Differenz der Bildungs- bzw. 
Verbrcnnungswarmen bestimmt]) Dibenzoylathan — y  Dibenzoylatliylen —A A 0 =  
23,0 (A V  =  32,9); Athan — y  Athylcn 22,6 (42,8); 2-Mothylbutan — y  Trimethyl- 
iithylon 16,3 (25,8); Dibenzyl — y  Stilben 13,9 (21,5); 2 Toluol — ->- Dibenzyl 10,6 
(8,5); Cyclohoxan — y  Cyclohcxen 16,3 (21,3); 2,2,4-Trimethylpontan — y  Diiso- 
butylen 7,9 (16,9); Cyclohexan — y  Benzol 3 X 7,5 (3 X 16,1), Mothylcyclohexan — 
Toluol 3 X 7,5 (3 X 16,2), 2 Benzol — y  Biphcnyl 0,8 (—2,4). Der Parallelismus 
zwischen A A  u. A V ist nur bei Athan-Athylen u. Toluol-Dibenzyl durchbrochen. DaB 
A A  klcincr ais A V ist, doutot auf einen posit. Temp.-Koeff. der mąsamalen Arbeit 
hin. Eine Ausnahmo bildon dio „bimolekularen“ Dehydrierungen von Benzol u. Toluol, 
zu denen sich (a. u.) dio gleichfalls bimolekularc von Essigsaure zu Bernsteinsaure 
gcsellt. — Es werden weiter fiir eino Reihe biolog, wichtiger Dehydrierungsrkk. maxi- 
male Arbeit —A A 0 (Redoxpotential -—AE°; Warmetonung) zusammengestollt, u. 
zwar unter Vernachlassigung der Losungs- u. Ionisationsarboiton. Gruppo I: 
0„  +  H20  — y  O, 89,0 (1,9; 102,4). — 2 H20  — ->-11,0., 85,0 (1,8; 91,7). — 
H20  — V2 0 2 56,6 (1,23; 68,3). — N 02' +  H ,0  — y  NÓ3'"38,6 (— ; 49,9). Diox- 
indol — ->- Isatin 39,5 (0,792; —). — H 20 2 — y  0 2 31,5 (0,7; 44,9). —• p-Phenylen- 
diamin — y  Chinondiimin 35,2 (0,763; —). — p-AminophenoI — y  Chinonmónimin 
32,8 (0,713; —). — Hydrochinon — y  Chinon 32,2 (0,700; 42,8). — Leukomethylen- 
blau — y  Methylenblau 24,5 (0,532, —). — Dialursaure — >- Alloxan 16,9 (0,367;
21,0). — Gruppe I I :  Glykokoll +  2 H20  CH20  +  NH4+ +  HC03' 21,3 (— ;
25,7). — Alanin +  2 H20  CH3CHO +  NH4+ +  HC03' 12,0 (— ; 20,6). —
Asparaginsauro +  2 H 20  - i -  CH3-CO-COOH +  NH4+ +  HC03' 12,7 (— ; 24,6). — 
Bernsteinsaure -— y  Fum arsiure 21,9 oder 26,7 (0,450; 31,3). — Stearinsaure — y  
Olsaure — (— ; 32,8). 2 Essigsaure — ->- Bernsteinsaure 10,4 (— ; 9,0). — Alkohol — y  
Acetaldehyd 10,7 (— ; 19,5). — Isopropylalkohol — y  Aceton 11,0 (— ; 21,7). —, 
Milchsauro — y  Brenztraubensaure 11,5 (0,250; 20,8). — Saligenin — y  Salieyl- 
aldehyd — (— ; 18,9). — Sorbit — y  Glucose 7,0 (— ; 15,0). — Nanthin — y  Harn- 
saure — (— ; 13,1). — Acotaldehydhydrat — y  Essigsaure 6,7 (S 0 ; —3,3). — Salicylj 
aldehydhydrat —~y Salicylsaui-e — (— ; —5,0). — Ameisensaure —->• C02 —9,5
(— ; 5,4). — Oxalsauro — ->- 2 C02 —22,5 (— ; 8,2). — Brenztraubensaure +  HaO 
CH3COOH +  C02 —15,0 (— ; —8,6). — Brenztraubensaure — y  CH3CHO +  C 02 
—10,0 (— ; —0,3). — Bernsteinsaure — y  Propionsaure +  C02 —9,3 (— ; 10,5). — 
Essigsaure — y  C1I4 +  C02 —10,7 (— ; 4,8). — Es ergibt sich, daB prakt. alle ge- 
brauchlichen Wasscrstoffacceptoren der Gruppe I  die Dehydrierung der Substrate in 
Gruppe I I  leisten konnen, hochstens mit Ausnahme des Alloxans. Fiir den Fali, daB 
Donator u. Acceptor ahnliche (z. B. chinoido) Struktur besitzen, ist die Acceptormethode



394 E. B io c h e m ie . 1933. II.

jodoch beschrankt. So kann man mit Methylenblau Hydrochinon, p-Phenylendiamin 
oder p-Aminophenol prakt. nicht dehydrieren. Bemerkenswert ist, daB die erste Stufe 
der 0„-Hydrierung (zu H20 2) energetisch relatiy zur zweiten (zu H„0) nicht sehr er- 
giebig iBt: Dio Wrkgg. des „aktivierten“ 0 2 sind in Wirklichkcit hiiufig solche des H20 2. 
Auch bei diesen Rkk. ist der Parallelismus zwischen freier u. Gesamtenergie recht weit- 
gehend. Eino bemerkenswerte Ausnahmo ist die Dehydrierung von Essigsauro zu Bern- 
steinsiiuro, dio nur dio halbe Energio der Bernsteinsauredehydrierung orfordert — 
was naturlich fiir eine allgemeinereMogliehkeit derFettsauresynthese nach dem Schema 
der Bernstoinsaurebldg. von Wichtigkeit ist. Hervorgehoben wird weiter, daB Methylen
blau bei der Dehydrierung der Aminosauren ais H-Acceptor yollig versagt hat. Offen- 
bar ist hier die Moghchkeit verwirldicht, daB ausreichendes thermodynam. Potential 
eino Rk. zwar bewirken kann, aber nicht muB. Besonders typ. ist hicrfiir die Tatsache, 
daB Ozon trotz Beines enormen Oxydationspotentials aliphat. Aminosauren nicht, 
aromat, nur im Kern angreift ( H a r r i e s  u .  L a n g  ii ELI), Hoppe-Soyler’s Z. physiol. 
Chem. 51  [1907]. 373). Moglicherweise muB man der Carbonylgruppe der wirksamen 
A cceptoren, die ja  im Methylenblau fehlt, eine besondere Funktion bcilegen. Vf. weiat 
auf dio Tatsache (LanGEKBECK, C. 1932 . I. 1542) hin, daB Aminooxindol ein sehr 
wirksamer Katalysator dor a-Ketosaurespaltung ist, u. yermutet, daB bei der Rk. 
von Isatin m it Alanin primar Verb. I  entsteht, dio durch intramol. Dehydrierung in 
dio L a n g e  NBECKSchc Verb. II  ubergehen wiirde; letztere wurde durch  Hydrolyso zu 
Aldehyd, C02 u. Aminooxindol werden. Analoge Rk. der Aminosauren mit AUosan 
w iirde Uramil liefern, das m it Alloxan in Purp u rsau re  (III) ubergehen w urde. Aus 
Chinon u. Aminosiiure konnto in ahnlicher Weiso nach F i s c h e r  u .  SCHRADER (Ber. 
desch. chem. Ges. 43 [1910]. 525) das intensiy farbigo Prod. IV  sieh bilden, dessen 

CH, CH,

n -
-|C=N —ĆH ------ -,CH—N—6
Jco CO OH l  I Jco  COOH

NH

w ,  Z ~ Z  h - c h - c o o h
I I I  CO  C — N — CH  CO i I \  i

N H — CO Ć 0 U h  H O O C - C H - H N - I ^ J  R

R
Dehydrierung 1,4-Diaminochinon, Aldehyd u. CO„ liefern wiirde. — Der von WlE- 
LAND aus Warmetonungcn gezogene SehluB, daB dio ersto Phaso des Aminosiiuro- 
abbaus der energet. am wenigsten ergiebige ProzeB unter den gleichartigen Rkk. der 
Kohlehydrato, Fette u. EiweiBstoffe ist, ist zumindest physiolog. unhaltbar. Vielmehr 
orfordert dio Ausbilduiig der Athylendoppelbindung in der gesatt. Fettsaurokotto den 
groBten Energieaufwand. — Es ergibt sich schlieBlich aus obigen Daten, daB die accep- 
torfreie Dehydrierung von Aldehydhydratcn nicht nur positivo Wiirmetonung be- 
sitzt, sondern sogar unter Abnahme der freien Energie yerlauft. So erklart sich auch 
dio altbekannte Tatsache, daB das Carboxyl kein Acceptor ist. — Aus der Verbrennungs- 
wiirmo des Methylglyoxals (345,7 Cal.; N e u b e r g  u .  H ofm ann, C. 1932 . I I .  3064) 
ergibt sich die freie Bildungsenergio zu 54 Cal., dio des Hydrats zu 110,5 Cal. Man er- 
halt so fiir die Rkk.:
Glucoso — y  2-M ethylglyoxalhydrat.....................A A 0 =  + 5 ,0  A V  —  + 4 ,9
Methylglyoxalhydrat — >- M ilchsSure.....................................................  +15,5 +11,3
2-Methylglyoxalhydrat — >- Brcnztraubcnsiiurc +

G lycerin................................................................................................... + 8 ,0  + 1 3
Methylglyoxalhydrat ----- ->■ BrenztraubensSure . + 4 ,5  —1,7

Bei der Glykolyse ist also die masimale Nutzarbeit der zweiten Rk.-Phase yiel 
groBer ais dio der primiiren Hexosespaltung, was bzgl. der Warmetonungen bereits 
NEUBERG u .  H ofmann festgestellt haben. — SchlieBlich werden noch folgende Werto 

fur Veratmung u. Vergarung von Zucker zusammengestellt (vgl. umst. Tabello).
Bei der Vergarung werden also hóchstcns 10°/o der bei der totalen Verbronnung 

geleistoten Nutzarbeit erhalten; beim anaeroben Abbau licgen die Verhaltnisso hin- 
sichtlich der WarmetSnung noch ungiinstiger. Im  Gegcnsatz zu den friiher behandelten
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685,8 A V —  674,0
36,0 24,0

55,0 18,0

22,8 — 2,0

30,8 9,1

69,4 33,8

65,1 12,4

Veratmung CsHls0 6-f-6 O, — y  6 CO, +  6 11,0 . . AA°
Glykolyse 0 , ^ , 0 , — y  2 CHa-CHOH-COOH . . .
1. Vergiirungsform C6H „O 0 — y  2 CHaCH,OH -f-

2 C O , .............................................................................
2. Vergiirungsform C8Hls0 6 — y  CIT3CHO -(- CO, -|-

G lycerin ........................................................................
3. Vergiirungsform CsHls0 6 ■■■*——>- '/, A. +  7» Eg.

-f- CO, 4 - G ly c e r in ...................................................
C,HIS0 6 — >  CJI.O H  +  2 CO,

4. Vcrgarui»gsform 0 ^ ) ^ ° +  C,H7-ĆoĆ)H +
l 2 CO, +  2 H , .....................

Rkk. scheint hier die maximale Arbeit durchweg groBer ais die zugehórige Warmo- 
tónung. Bei der Glykolyse geht das (s. oben) offenbar auf die Besonderheit der zweiten 
Teilrk. zuriick. Bei den iibrigen Garungen durfte dio Energielieferung durch die therm. 
neutralen Decarboxylierungsrkk. den Hauptgrund bilden. (Biochem. Z. 258. 280 
bis 300. 8/2. 1933. Stookholm, Biochem. Inst. d. Univ.) BERGMANN.

A. T. Cameron and C. R. Gilmour, The biochemistry of mcdicine. Baltimore: Williams & 
Wilkins. 1933. (516 S.) 8°. $ 7.25.

E ,. E n zy m ch em ie .
Jujiro Matsui, Konslitution der Polypeptide und proleolytische Fermenle. Aspara- 

ginyllyrosin war bishor ais einzigos synthet. Polypeptid bekannt, dessen OC-NH - 
Bindungen nur durch aktiviertes Trypsin aufgespalten werden, wahrend andere protco- 
lyt. Fermente es nicht angreifen. In weiterer Yerfolgung der Darst. von Monoamino- 
dicarbonsauren enthaltendenPoiypeptiden wurde nunmehr das Pentapeptid Asparaginyl-

OH diglycyllyrosin (I) dargcstellt u. auf
scin Verh. gegen Fermentc go- 
priift, um festzustellen, ob dio 
beobachtete Spaltung von Aspara- 

T TT. ginyldityrosin einen Hinweis dafiir
NH, CH, bildet, daB der spezif. Angriffs-
CH — CO—NH—CII,—CO—NH—CH -CO O H  punkt des aktm erten Trypsins
i eine OC-NH-Bindunc ist, an der
CH, CO NH CH, CO NII CH—COOH Asparaginsaure beteiligt ist. Es

CH, zeigte sich, daB das Pentapeptid
von Pepsin, Erepsin u. Trjrpsin 
nicht hydrolysiert wurde; dagegen 
tra t Aufspaltung ein, wenn das 
Trypsin mit Enterokinase akti- 

OH viert worden war. Es wird ge-
folgert, daB Trypsinkinase zwar nicht spezif. auf die Peptidbindung zwischen Asparagin
saure u. Tyrosin eingestellt ist, daB aber das Vorhandensein von Asparaginsauro im 
Polypeptid Grundbedingung fiir eine spezif. Hydrolysierbarkeit ist. Gleichzeitig ist von 
Interesse, daB Glycyltyrosin, das von Erepsin spezif. gespalten wird, nach der Bindung 
seiner freien Aminogruppe mit einer Asparaginsaurecarboxylgruppe nicht mehr von 
diesem Ferment angegriffen wird, dagegen nunmehr von Trypsinkinase spezif. auf- 
spaltbar ist.

Y e r s u c h e .  Fumaryldiglycyltyrosin, C20H=80 10N4, wurde iiber den entsprechen- 
den Athylester durch Kupplung von Glycyltyrosinathylester mit Fumarylchlorid in 
Chlf. unter Zusatz von Carbonatlsg. u. Eiskiihlung erhalten. Nadeln aus W., F. 159 
bis 160°. — Asparaginyldiglycylłyrosin, C26H31O10N6, aus dem yorigen durch Um- 
setzung mit wss. NH3 unter Druck bei 100°; erst olig, nach 3 Tagen Eisschrank Nadeln 
F. 183°. — Bei Einw. von Pepsin (ph =  2,02), Erepsin (pn =  7,73) u. Trypsin (ph =  
8,03) wurde kein Zuwachs an freien COOH-Gruppen nach WIL  L S T  A T T  E  R  - W A L D - 
SCH M ID T-Leitz gefunden. Die Aufspaltung mit Trypsinkinase (ph =  8,02) betrug 
nach 4 Stdn. 26,4%, nach 24 Stdn. 49,1%. Samtliche Fermente waren vorher in iib- 
licher Weise auf Wirksamkeit gepruft. (J. Biochemistry 17. 163—69. Marz 1933. Chiba, 
Med. Akademie, Med.-chem. Inst. [Orig.: deutsch].) H eyns.



396 E ,. E n z y m c h e m ie . 1933. II.

Jujiro Matsui, Konstilution der Polypeplide und proteolytwche Fermente. In  Fort- 
sotzung der Unterss., dio Wrkg. von Fermenten solehen Polypeptiden gegeniiber fest- 
zustellen, an dereń Aufbau Monoaminodicarbonsiiuren botciligt sind (vgl. vorst. Ref.), 
wurdo yersucht, Glycylaminomalonsaure (I) darzustellcn. Boi der Aufarbeitung der 
Aminierung der Chloracelylaminomalonsdure mit konz. NH3 in iiblicher Weise konnte 
daa Aminierungsprod. nicht krystallin. crhalten werden. An Hand der Analyse u. der 
positivcn Pikrinsiuirecarbonatrk. stellto sich heraus, daB die primiir gebildete Glycyl
aminomalonsaure unter Ringbldg. in die Dioxopiperazincarbonsdure (II) iibergegangon 
war. — Bei Einw. von Fermenten auf das Anhydrid zeigte sich, daB Trypsin u. noch 
mehr Trypsinkinase das Substrat hydrolysierten, wiihrcnd Pepsin u. Erepsin unwirksam 
waren. Entgegen den bisherigen Erfahrungen u. Annahmen ist damit eino fermentative 
Aufspaltung des Dioxopiperazinringes festgcstcllt.

NH, NH
iCOOH H . a - ^ C O

OcL J c H—COOH O C L A C H -C O O H
NH NH

V o r s u c h e. Chloracetylaminomalonsaureathylester, C0H14O5NCl, aus Amino- 
malonsaureiithylester u. Chloracetylchlorid dureh Kupplung in A. unter Zusatz der 
berechneton Mengo 10°/oig. Carbonatlsg. Nadeln aus A., F. 98°. — Chloracelylamino
malonsaure, C6H60 5NC1, aus dem yorigen dureh Verseifung mit 2,5 Mol n-NaOH bei 
Zimmertemp.; wciBe Bliittchen, F. 113°. — Glycylaminomalonsaureanhydrid (Dioxo- 
piperazincarbonsdure), C6H|j04N2, aus dem yorigen dureh 4-tagige Aminierung bei 
Zimmertemp. nicht krystallin., F. 193°, Pikrinsiiureearbonatrk. positiv. — Boi den 
Fermentverss. zeigte sich bei Pepsin u. Erepsin kcin COOH-Zuwachs, wahrend Glycyl- 
aminomalonsaureanhydrid dureh Trypsin naeh 4 Stdn. zu 10,60/„, naeh 24 Stdn. zu 
16,2% u. naeh 48 Stdn. zu 21,2%, ferner dureh Trypsinkinase naeh 4 Stdn. zu 25,8%, 
naeh 24 Stdn. zu 36,4%, naeh 48 Stdn. zu 54,5% aufgespalten worden war. (J. Bio- 
chemistry 17 . 253—58. Marz 1933. Chiba, Med. Akademie, Med.-chem. Inst. [Orig.: 
deutsch].) H e y n s .

Takashi Ishiyama, Uber fermentative AufscMiefiung des Dikelopipcrazinringes. 
Der Befund, daB Olycylaminomalonsaureanhydrid, also ein Dioxopiperazinderiv. von 
Fermenten hydrolysicrbar ist (vgl. vorst. Ref.), bedurfto dor Nachpriifung m it iilinlichen 
Verbb., die an Stelle der in der Natur bisher nicht aufgefundenen Aminomalonsiiuro 
andere Monoaminodicarbonsauren enthielten. Es wurden daher Glycylasparaginsaure- 
anhydrid (I), ClycylgliUaminsdureanhydrid, Asparagylasparaginsaureanhydrid (II), 
Glycylglutaminanhydrid (III), Glycinanhydrid, Pyrrolidoncarbonsaure u. Pyrrolidon- 
carbonsaureamid dargestellt u. auf ihr Verli. bei der Eurw. yon Fermenten gepriift. Dio 
ersten 3 der genannten Priiparate wurden von Trypsin u. noch stiirker yon Trypsin
kinase hydrolysiert, wahrend andere Fermento dieso Substrato nicht angriffen. Dio 
silintlichcn anderen Verbb. yerhielten sich gegen Pepsin u. Erepsin glcich, wurden jedoch 
yon Trypsin u. Trypsinkinase auch nicht aufgespalten. Die Grundbedingung fiir die Auf
spaltung von Dioxopiporazinringen ist demnach das Vorhandensein von einer oder 
mchreren freien Carboxylgruppen in einer Seitenkette, wie dies bei den ersten 3 Vcrbb. 
der Fali ist, wahrend alle anderen sonst ahnlieh gebauten Substrate, wie schon lange 
bekannt ist, nicht angegriffen werden. Es geniigt bereits Amidierung, wic das Vorh. yon 
Glycylglutaminanhydrid im Gegensatz zu Glycylglutaminsaureanhydrid zeigt. Eine 
andere Grundbedingung fiir dio Aufspaltung von Dioxopiperazinverbb. yom Typus 
Aminosauro-[dioxopiperazinring] haben kiirzlich A b d e k h a l d e n  u . SCHWAB (C. 1 9 3 3 . 
I. 3089) aufgefunden, so daB die enzymat. Spaltbarkeit des Dioxopiperazinringes, ent
gegen der friihcren Amiahme einer Unangreifbarkeit dieser Korperklasse dureh Fcr- 
mente, sichergestellt ist.

NH NH NH NH,
H sC r T l G 0 h o o c - c h . h c / N c o  HłC| ' n i siC 0

o d v ^ ^ J c H -c H ,- c o o H  o c L ^ ^ c i i - c H j - c o o h  o c L ^ ^ J c h -C H a- CHj 
N H  NH  NH

V e r s u e h e .  Glycylasparaginsaureesteranhydrid, CrH^OjN,, aus Chloracotyl- 
asparaginsaureatliylester dureh Aminierung m it alkoh. NH3 bei 100“ Blattehen, F. 211°.
— Glycylasparaginsdureanhydrid (Diozopiperazinmonocssigsaure), C6H80 4N2, aus dem 
yorigen dureh Yerseifung mit 4-n. Ba(OH)2, Krystalle, F. 270°. — Asparaginylasparagin-
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saureanhydrid (Dioxopiperazindicssigsdure), CHH 10OeN2, aus dem Methylester nach 
F i s c h e r  u. K o n ig s ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907], 2048). —  Olulaminsdureuthyl■ 

esterhydrochlorid, C0H lgO4NCl, aus Glutaminsaure u. absol. A. m it HC1, Nadeln, F . 93 
bis 95°. — Chloracetylglulaminsaureathylester, Cu H 180 6NC1, durch Kuppeln des yorigen 
mit Chloracetylchlorid u. der bercchnetcn Menge NaOH, Nadeln, F . 55°. — Glycyl- 
glulaminanhydrid (Dioxopiperazinmonopropionsdureamid), C7H n 0 3N3, aus dem yorigen 
durch Aminierung mittels bei 0° gesatt. alkoh. NH3 bei 37°; sechsseitige Bliittclien aus 
W. Nadeln aus 90%ig. A., F. 248—250° unter Zers. — Glycylglutaminsuureathyle.slcr- 
anhydrid, C9H 140 4N2, durch Aminierung yon Chloracetylglutaminsaureathylestcr mit 
alkoh. NH3 bei 100°, tafelformigc Krystalle, F. 140°. — Glycylglutaminsdureanhydrid 
(Dioxopiperazinmonopropionsdure), C;H10O4N2, aus dcm yorigen durch Verseifen m it 
Ba(OH)2-Lsg. tafelformige Krystalle, F. 225°. — Alle iibrigen Priiparate wurden nach 
bekannten Vorschriften dargestellt. — Bei den Fermentyerss. wurde Glycylasparagin- 
saureanhydrid yon Pepsin u. Erepsin nicht abgebaut, dagegen yon Trypsin nach 48 S tdn . 
zu 16,0% u. von Trypsinkinase zu 37,0% gespalten. Asparaginylasparaginsaure- 
anhydrid u. Glycylglutaminsaureanhydrid zeigten almliches Verh., u. zwar betrugen die 
Spaltungen mit Trypsin 17,8 bzw. 25,4°/o, mit Trypsinkinase 44,8 bzw. 44,4°/0 nach
48 Stdn. Die anderen Substrate, insbesondere die Amidę, wurden von keinem Ferment 
angegriffen. (J. Biochemistry 17. 285—97. Marz. 1933. Chiba, Med. Akademie, Med.- 
chem. Inst. [Orig.: deutsch].) HEYNS.

N. Keshava Iyengar, N. Narayana, B. N. Sastry und M. Sreenivasaya, 
Trennung und Reinigung von Enzymen durch Adsorption an Subslralen. Das bekannte 
Prinzip, Enzyme an ihre Substrate zu adsorbieren, wurde zur Trennung von Inulinase 
u. Saccharase angewendet. Inulinase wird von Inulin bei pn =  3 zu etwa 50% adsorbiert, 
ohne daB Saccharase mitgerissen wird. Eine so yollstiindigc Trennung kann mit pri- 
marem Calciumphosphat, das fiir diesen Zweck empfohlen wird, nicht erzielt werden. 
Man kann auch die Trennung so ausfiihren, daB man in der Enzymlsg. 3%  Inulin 
durch Gefrierenlassen ausfallt. Starkę adsorbiert unter diesen Bedingungen weder 
Inulinase noch Saccharase. — Aus einer Lag. yon Mulzdiaslase wird der groBte Teil 
der yerfliissigenden K raft (gemessen an Viscositatsanderung, Fidlung mit A. oder 
Jodfiirbung) an Amylopektin adsorbiert, wahrend die yerzuckernde K raft in Lsg. 
bleibt. (Current Sci. 1. 238. Febr. 1933. Bangalore, Indian Inst. of Science.) H e s s e .

Rudolf Weidenhagen, Ober die Reinigung pflanzlicher Amylasen. I. Mitt. Dio 
Aktiyitiit der pflanzlichen Ainylase wurde in Anlehnung an dio Metliode von WlLL- 
STATTER, W a l d s c h m id t -Le it z  u .  H e s s e  (C. 1923. III . 77) so bestimmt, daB 25 ccm 
einer l% ig. Lsg. yon 1. Starkę m it 10 ccm 1/10-n. K H 2P 0 4 u. 1 ccm Enzymlsg. bei 37° 
im Thermostaten gehalten wurde. Dio gebildete Maltose wurdo (nach Unterbrcchung 
der Rk. durch Zusatz von 1 ccm n-HCl) durch Titration mit Hypojodit bestimmt. — 
Zur Reinigung der Enzymo (aus Takadiastase, aus Diastase Me r c k , aus Malz, 
aus Gerste, aus Weizen, aus Griinmalz) wurde die Lsg. mit Tannin gefiillt u. der Nd. 
mit Aceton behandelt; dabei geht der groBte Teil des Tanninnd. in Lsg., wahrend das 
Enzym am Restnd. yerbleibt; von diesem Nd. kann das Enzym leicht m it dest. W. 
abgel. werden, wobei ein groBer Teil des Nd. ungel. bleibt. Der Reinigungseffekt dieser 
Methode ist etwa 50—60-fach, bei ungekeimtem Getreide etwa 10-fach; die Methode 
gestattet die Verarbeitung mehrerer 100 1 enzymhaltigor Fl. Der Nd. kann ohne Ver- 
lust vor dci- Acetonbehandlung mit W . gewaschen werden; es ist jedoch zweckmaBiger, 
den Nd. sofort in Aceton einzuruhren. — Amylokinase ist gegeniiber reineren Praparaten 
wirkungslos. Bei Amylokinase diirfte es sieli kaum um einen spezif. Aktivator der 
Amylase handeln, sondom um Stoffe, die lediglich gewisse Hemmungserscheinungen 
in den rohen Enzymausziigen aufheben. (Z. Ver. dtsch. Zuckerind. 83. 505—15. Mai 
1933. Berlin, Inst. f. Zucker-Ind.) H e s s e .

P. T. Boekestein, Die Adsorption von Amylasen an Stdrkekdmeni. Pankreas- 
amylase wird an Reis-, Weizen- u. Kartoffelstórte gut adsorbiert, wahrend im Gegen- 
satz zu den Befundcn yon C h o d a t  u. P h i l i a  eine Adsorption von Malzamylase nicht 
festgestellt werden konnte. — Nach W i l l s t a t t e r  gereinigte Pankreasamylase zeigte 
folgendes Adsorptionsyerh.: bei Temperaturerhohung nimmt die Adsorption stark ab; 
ais Adsorptionsisotherme wird eine FREUNDLICHsche Kurve gefunden. Die Stiirke- 
korner werden wahrend des Vers. yom Enzym nicht angegriffen; es handelt sich ein- 
doutig um eine Oberflachenadsorption. Das pn ist yon deutlichem EinfluB auf die 
Adsorption. Neben der pn-Kurye wurde die Adsorptionsisotherme zum Vergleich 
herangezogen, wobei die GróBe der Adsorption u. dio Neigung der logarithm. Isothernien
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ais Mafistab dienten. Bei gleicliartigen Adsorbentien yerlaufen dieso Linien namlich 
parallel oder affin. Die Isothermen der unreinen, nieht homogenen Pankreasamylase 
waren boi oinigen Starkopriiparaten u. bei yerschiedenem pn niclit affin. Das nach 
SAMEÓ m it NaOH behandelte alkal. Starkemehl zeigte eine gróBerc Adsorption u. 
Linien m it geringerer Neigung ais das natiirliehe Starkemehl; die nach L in tn e r -  
SaMEĆ m it 1-n. HC1 behandelten Starkemehle adsorbieren weniger Enzym u. be- 
sitzen Linien gróBorer Neigung. Hinsiehtlieh Neigung der Isothermen u. GroBe der 
Adsorption verhielt sich natiirliehe Stńrke gegenuber unreiner Pankreasamylase bei 
niedrigem ph "de ein sauros Adsorbens u. boi hóherem pn wie ein alkal. Adsorbens. —- 
Bei Reinigung bis zum homogenen pn verlor die Pankreasamylase gróBtenteils ihre 
sauren Eigg. Die homogene Pankreasamylase lieferte mit den versehiedenen Starko
praparaten u. bei yerschiedenem pn deutlieh affine Adsorptionsisothermen; diesem 
Enzym gegenuber yerhielten sich die Starkemehle also wie yerwandte Adsorbentien. — 
Die Angaben von A m bard, daB Olykogen u. Starkelsg. dio Adsorption von Spoiehel- 
amylase an Starkekorner stark yerringern, wobei Zusatz yon NaCl in gleiehor Richtung 
wirkt, konnto fiir Pankreasamylase mit einer 0,08%ig. Lsg. dieser Stoffe bestatigt 
werden. Im  Gegensatz zu A m bard ergab sich, daB Maltose, Fructose, Gluooso u. 
Saeeharoso in 0,004-molarcr Lsg. ebonso wio 25% Glycerin einen deutlichen EinfluB 
auf dio Adsorption haben, wahrend Galaktose (0,004-mol.) unwirksam war. Ein Unter- 
schied zwischen a- u. /?-Zuckern (im Zusammenhang mit dem a-Charakter dor Pankreas
amylase) konnte nieht nachgewiesen werden. — Mit Hilfe der Starkeadsorption wurde 
eine Pankreasamylase erhalten, die nur noch Spuren von Lipase u. Trjrpsin enthiolt; 
dabei waren die EiweiBrkk. stark yerringert. — Naeh K r a u t  kann nur dann eino 
Reinigung eines Enzyms mit Adsorbentien erwartet werdon, wenn dio Adsorptions- 
isotherme von einer FREUNDLICHsehen Kurye abweicht; fiir die Adsorption yon 
Pankreasamylase an Starkekórnor trifft dies nieht zu. — Im Hinblick auf dio Auf- 
fassung von F o d o r  iiber don mikroheterogenon Charakter der Enzym-Substratlsg., 
wobei dio Adsorption des Substrates an das Enzym u. die Amylolyse naoh der F re u n d -  
LICHschen Adsorptionsformel yerlaufen sollen, ist es wichtig, daB die homogene Amylaso 
in Ggw. von 25% Glycerin bei 0° Adsorptionsisothermen (an Starkekorner) liefert, 
dereń Exponent \/n  sich 1,00 nahert. Wenn der Exponent bei gel. Substrat 1,00 ist, 
wiirde der Enzymabbau niimlieh genau nach oiner monomolekularen Rk. yerlaufen, 
was nun boi der Amylolyse der Fali ist. Es wird die Mogliehkeit erwogen, daB zwischen 
dieser gleicliartigen Adsorption an festem u. an gel. Substrat ein Zusammenhang bo- 
steht. (Acta Brevia neerl. Physiolog., Pharmacol. Microbiol. 2. 132—34. 1932. Amster
dam, Univ.) H e s s e .

A. Oparin und S. M anskaja, Zur Frage der Hitzeinaktivierung der Amylase.
Boim Erhitzen der Lsgg. yon Malzamylase im kochenden Wasserbad wahrend 3 u. sogar
6 Min. kann ein gewisser Anteil des Fermentes in akt. Zustand erhalten werden, wenn 
der Lsg. Rohrzucker zugesetzt wird. Dieso Schutzwrkg. ist um so groBer, je hoher 
die Konz. an Saccharose ist u. ist um so kleiner, je langer das Erhitzen dauert. — Dureh 
Zusatz von Rohrzucker zu Lsgg. yon Diastase oder Extrakten aus Malz wird die Hitze- 
koagulation der in diesen Lsgg. enthaltenen EiweiBstoffe bedeutond yerzogert. Wird 
dabei die Konz. des Zuckers, die Dauer des Erhitzens oder die [H '] gcandert, so geht 
die Hemmung der Koagulation stets der Hemmung der Fermentinaktivierung parallel. 
Je  groBer der Prozentsatz des ausgefallten EiweiBes ist, desto groBer is t ‘der Anteil 
der beim Erhitzen inaktiyierten Amylase u. umgekehrt. Dies berechtigt zu der Annahme, 
daB zwischen den beiden Prozessen ein innerer Zusammenhang besteht. — Eino ahn- 
liche, aber bedeutend schwachere Schutzwrkg. wie die Saccharose iibt das Olycerin 
aus. — Dureh Zusatz yon Pepton liiBt sich eine teilweise Regenerierung des dureh 
Kochen in Ggw. hoher Konzz. yon Rohrzucker inaktiyierten Fermentes erzielen. (Bio- 
chem. Z. 260. 170—79. 13/4. 1933. Moskau, Biochem. A. BACH-Inst. des Volks- 
kommissariats fiir Gesundheitswesen.) H e s s e .

John  H. N orthrop, Krystallisicrtes Pepsin. V. Isoliemng ton krystallisiertem 
Pepsin aus Rindermagensaft. (W. ygl. C. 1933. I. 1791.) Krystallisiertes Pepsin wurde 
aus Rindermagensaft dureh Fallen mit MgS04 u. Fraktionierung des Nd. mit Aceton 
u. MgS04 dargestellt. Aus 15 1 Magensaft (yon geschlachteten Tieren) wurden etwa 
100 mg krystallisiertes Pepsin erhalten. Dieses hat dieselbe Krystallform, opt. Aktiyitat 
sowie spezif. Wirksamkeit wie das friiher aus der Magenschleimhaut yon Schweinen 
isolierte krystallisierte Pepsin. Es unterscheidet sich aber hinsiehtlieh der Lóslichkeit, 
so daB wahrseheinlich zwei yerschiedene, aber nahe yerwandte Proteine yorliegen.
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(J. gen. Physiol. 16. 615—23. 20/4. 1933. Princeton, N. <T., Rockefeller Inst. for medical 
Research.) H e s s e .

Henry W. Scherp, Der Diffusionskoeffizienl von krystallisierlem Trypsin. Der 
Diffusionskoeff. von krystallisiortem Trypsin  in 0,5-gesatt. Magnesiumsulfat bei 5° 
betragt 0,020 ±  0,001 qcm pro Tag, entsprechend einem Molekularradius von 2,6-10- ’ 
cm. Da dieser W ert fiir das Trypsin (proteolyt. Wirksamkeit) der gleiche ist wio fiir 
den Protein-N, ergibt sich, daB diese beiden in chem. Bindung u. nicht in Form einer 
Adsorptionsbindung zusammengehalten werden. (J. gen. Physiol. 16. 795—800. 
20/6. 1933. Rockefeller Inst. f. Med. Res.) H e s s e .

P. Parisi, Untersuchungen uber die Milchkatalase. Milch u. Colostrum enthalten 
eine spezif. Katalase mit einer relativen krit. Energie yon ca. 13 400—14 600 cal (0—10°). 
Sie unterscheidet sich seharf yon der Katalase des Blutcs u. der Milchmikroflora. Dio 
Zers. von H20 2 durch sio yerlauft in gewissen Grenzen monomolekular (zwischen 0 u. 
10°). Bei hoherer Temp. (15° u. daruiocr) erleidet dio H20 2-Zers. infolge Enzyminakti- 
yierung einen Stillstand, beruhend wahrscheinlich auf Oxydationsvorgangen, wobei 
Konz. des H20 2, Temp., Anfangskonz. des Enzyms u. pn eine gewisso Rolle spielen. 
Mathemat. Dedukationen im Original. Die Best. der katalyt. Kraft (Katalaseindex) 
gegeniiber H20 2 bietet keino sichere Handhabe zur Feststellung des Konservierungs- 
grades bzw. der Brauchbarkeit von Rohmilch. Da er jedoch mit der Temp. der Auf- 
bewahrung in gewissen Grenzen steigt, gestattet er Ruckschlusse auf jene wiihrend der 
ersten 24 Stdn. (G. Chlm. ind. appl. 15. 119—23. Marz 1933. Mailand.) G rim m e.

E 2. Pflanzenchemle.
Hans V. Euler und Harry Hellstrom, Vber ein Indolderiiat aus zwei chlorophyll- 

mulierenden Gerslensippen. Vff. haben friiher (C.1932. I I .  2668) in den chlorophyll- 
mutierenden Gerstensippen Albina 1 u. 3 eine Substanz festgestellt, fiir die auf Grund 
ihrer Ultrayiolettabsorption eine Verwandtschaft zum Indol bzw. Tryptophan yermutet 
wurde. Diese Substanz haben Vff. je tzt rein dargestellt. Die Laubbliitter yon 1500 
chlorophyllnormalen Mutanten wurden abgesclmitten, yerrieben u. mit 400 cem A. 
extrahiert. Zum E xtrakt setzte man 400 cem A. u. 350 ccm 3%ig. wss. HCl. Die 
salzsaure A.-Lsg. wurde abgetrennt u. dio ath. Schicht wiederholt mit wenig alkoh. HCl 
extrahiert. Die gesamten A.-Extrakte wurden dann alkalisiert u. wiederholt aus- 
geathert. Zwei solche Ansiltze (3000 Pflanzchen entsprechend) wurden auf ein kleines 
Vol. eingeengt u. mit 3%ig. HCl yersetzt. Der HCl-Extrakt wurde neutralisiert u. 
ausgeathert. Die getrocknete ath. Lsg. wurde yollig zur Trockne eingeengt. Der Riick- 
stand wurde im Hochyakuum bei 90—95° sublimiert, F. 130,5° (korr.). Ausbeute 
etwa 33 mg =  0,ll°/po des Frischgewichts der Blatter. Die Zus. der- Substanz ent- 
spricht der Formel On Hu N 2. Vff. yermuten, daB ihre Substanz ein Indolderiy. der 
Struktur CaH0N-CH2-CH2-NH-CH3 ist, z. T. auch dcshalb, weil die Verb. ahnliche, 
wenn auch schwachero, physiol. Wrkgg. zeigt wie Eserin. — In  der Gerstensorto „Guld- 
korn“ , yon der dio Mutanten Albina 1 herstammen ( N i l s s o n - E h l e ,  Z. Abstammungs- 
lehre 9 [1913]. 289), ist die Substanz der Vff. nicht enthalten, desgleichen nicht in 
anderen ehlorophylldefekten Sippen, wie Xantha u. Virescens, in panachierten Blattern 
von Pelargonium u. in nicht mutierenden griinen Pflanzen. Es liegt nahe, das Auf- 
treten der Indolbase in Zusammenliang zu bringen mit der Feststellung der Yff., 
daB chlorophylldefekte Albinamutanten durehweg weniger Tryptophan enthalten ais 
die griinen (C. 1933. I. 1142), ferner mit der Beziehung zwischen Chlorophylldefekt u. 
yerminderter Katalasekonz. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 217.'23—27. 15/5. 1933. 
Stockholm, Uniy., Biochem. Inst.) WlLLSTAEDT.

E. C. Sherrard und E. F. Kurth, Die kryslallinen Farbsłoffe im Rotholzextrakt. 
(Vgl.C.1933.1.3821.) Das strohgelbeKernholz yon frisch geschnittenem griinemRotholz 
(seąuoia semperyirens) nimmt an der Luft bald eine rote bis braune schmutzige Farbę an. 
Vff. haben aus Rotholz zwei Farbstoffe isoliert: Isoseguein u. Seąuoyin; letzteres kann 
durch Hydrolyso in Sequein u. Seąueinol gespalten werden. Seąuoyin C36H39O10 kry
stallisiert in weiBen oder rotlichen Krystallflocken, F. 214°, Isoseąuein, das nur schwer 
dargestellt werden kann, in roten Nadelbiischeln, F. 188°. Erstcres wird am besten 
durch Auslaugen mit dest. W. bei gewohnlicher Temp. gewonnen. Konz. H2S04 lóst 
es tiefrot. Atzkalischmelzo liefert ein dunkelbraunes, stark phenol. riechendes 01, 
Schmelzen mit Glycerin bei 200—210° zwei Verbb. yom F. 185 bzw. 216°. 5%ig. 
H„S04 spaltet in Sequcin u. Seąueinol, die durch fraktionierte Krystallisation von-
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einander getrennt werden konnen. Sequein ist in A. leicliter 1., Nadeln yom F. 190°. 
Sequeinol bildet Nadeln vom F. 242° (Zera.). Sequein krystallisiert mit Krystallwasser, 
das boi 100—-105° abgegeben wird; nach dem Trocknen wird es oberflachlich braun u.

bekommt einen bitteren Geachmaek. Mit Sauren ist es gelb, mit 
Alkalien rot. Es bat Phenoleharakter, wird mit FeCl3 in A. vor- 

■OH ubergehend griin u. entfarbt Bromlag. Sequein reagiert weder mit 
FEHLlNGscher Lag. noeh mit Phenylhydrazin; es farbt mit K-Bi- 
cliromat gebeizte AYollo braunrot. Sequeinhexaacetat, C321I320 12, 
mit Aeotanhydrid u. Py oder H2SO., dargestellt, bildet Krystalle 

Tom F. 124° oder haufiger 114° (Isomere ?). Sequein iibnelt in soinem Verb. am meisten 
den Dihydropyranderiw. Brasilin u. HŁmatosylin. — Seąueinol lost sioh in Alkalien 
farblo3; es ist ein Pkenol, da es mit C02 wieder ausgofallt wird. FeCl3 in A. gibt eine 
smaragdgriine Farbrk. 20 Min. langes Erhitzen mit KOH auf 220° bewirkt keine 
Yeriinderung. Seąucinoltelraacetal C24H2C0 8, aus A. Nadeln, F . 17G—177°. Bzgl. der 
Struktur der bohandeltcn Verbb. kann bisher nur ausgesagt werden, daB Seąuein 
dic obenst. Gruppierung onthalten diirfte. — Isoseąuein gibt mit Alkalien eino violetto, 
bald dunkel werdendo Farbung; in Sauren ist es gelb. FeCl3 gibt eino tiefgrilne Farbrk.; 
Isosequoin diirfte ein dom Seąuein iihnlich gebautes Phenol soin. (J. Amor. chem. Soe. 
55. 1728—32. April 1933. Madison, Wisconsin, Forest Prod. Lab., U. S. Dep. of 
Agriculture.) B e r g m a n n .

H. Dieterle, H. Leonliardt und K. Dorner, Ober dic Sterine der Rinde von 
Lophopelalum loxicum. T. Mitt. Lophopctalum-Rinde niit A. oder A. extrahiert, lioferte 
einen braunen Krystallbrei, der mit Chlf. oxt.rahiert wurde. Dor Ruckstand der Chlf.- 
Lsg. aus wss. Aceton, dann aus Essigester umkrystallisiert, gab zu Drusen vereinigto 
Nadeln, F. 241—242“ unter vorherigem Sintern. A.-Extraktion lieferte ca. ll,2°/o>
A.-Extraktion ca. 5°/0 Phytosterine (berechnet auf trockene Drogę). Direkt erhiilt 
man die Sterine durch Vakuumsublimation der Rinde, wobei dio sekundaro Rinde 
den Hauptanteil, die primare nur sehr wenig Sublimat liefert, was mit der Vorteilung 
der Sekretbchalter ubereinstimmt. In dcm durch Extraktion erhaltenen Steringemisch 
konnten Vff. durch Acctylierung bzw. Benzoylierung u. Yerseifung Lupeol u. Betulin 
(Belulindipropional, C3cH ,s0 4, Krystalle, F. 164— 165°) identifizieren. Ein drittes 
Sterin erhielten Vff. dadurch, daB sie don Ruckstand der Chlf.-Lsg. nicht wie oben in 
wss., sondern in trockenem Aceton losten, m it W. gróBtenteils falltcn u. aus Essig
ester umkrystallisierten, wobei die 1. Fraktion nach weiterem Umkrystallisiercn aus 
Essigester feine Nadeln liefcrte, F. 279—281°, 11. in Aceton, Chlf. u. ii., sebwerer in A. u. 
Easigester, unl. in W. Das Prod. gibt d ie ' Phytosterinrkk. nach L l E B E R M A N N -  

B u R C H A R D  u .  S a l k o w s k i .  Nach Analyso u. Mol.-Gew.-Best. in Campher geben 
Vff. unter Yotbehalt die Formel C29H480 3. Nach ihrem Extraktionsverf. erhielten 
Vff. aus 100 g Drogę 1,7—2,0 g Lupeol, 0,7-—0,8 g Betulin u. 0,3 g vom neuen Sterin. 
(Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 271. 264—68. April 1933. Frankfurt a. M., 
U n i v . )  ___________________________ ___ C O R T E .

Hans Molisch, Pflanzenchemie und Pflanzenvet\vandtschaft. .Tena: Fischer 1933. (VIII, 
118 S.) gr. S°. M. 5.— ; Lw. M. 6.—.

Es. Pflanzenphysiologle. Bakteriologie.
Hans Jenny und E. W. Cowan, Die Ausnutzung der adsorbierten Ionen durch 

dic Pflanzen. Wachstumsverss. mit Sojabohnen in einer Lsg., welche Ca nur in Form 
von suspendiertem Ca-Ton enthielt (1500 Milliiiquivalente Ca). Die Pflanze yermochte
1,020 Milliaquivalente Ca zu assimilieren, woboi der pn-Wert der Lsg. von 6,30 auf 
4,32 zuriickging. Durch Titration wurde featgestellt, daB im Ton nach Beendigung des 
Vers. 0,948 Milliaquivalonto H mchr yorhanden waren, welche von der Pflanzo aus- 
gesclneden sein miissen, um Ca-Ionen frei zu machen. (Science, New York 77- 394—96. 
21/4. 1933.) W. S c i i u l t z e .

N. von Gescher, Der Bedarf der Pflanze an Bodennahrsloffen und der Verlauf 
der Niihrstoffabsorption. Es wird der Nalirstoffbedarf von Winter- u. Sommergctreide, 
Hackfruchten u. Leguminosen wahrend der yerschiedenen Wachstumsperioden be- 
sprochen u. auf die Bedeutung einer rechtzeitigen u. sachgemaBen Diingung hingewiesen. 
Ais Ilerbstdiingung zu Windcrgetreide halt Vf. geringe N-Gaben ohneK 20- u. Pa0 5- 
Dungung fiir ausreichend. (Monthly Bull. agric. Sci. Pract. 24. Transact. 54—60. 
Febr. 1933.) ~ W. ScHULTZE.
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R. Fosse, P. de Graeve und P.-E. Thomas, Rolle der Allantoinsaure bei den 
hóheren Pflanzen. (Vgl. C. 1933. I. 3728.) Die Bldg. der Allantoinsaure in den Samen 
wird durch folgendes Schema wiedergegeben:

_  Uricaao ■ ■ AllantolnasoHarnsaure ------------- >- Aliantom ------------- >- Allantoinsaure.
Viele Samen enthalten alle diese Ureide u. Fermente zugleich (Tabelle im Original). 
Dio Harnsaure stammt wie bei den Tieren aus den Nucleinon. Die physiol. Rolle der 
Allantoinsaure ais ureogener Substanz beruht darauf, daB sie hydrolyt. auCerst leicht, 
u. zwar ohne Mitwrkg. einer Diastase, in Harnstoff u. Glyoxylsaure gespalton wird. 
Die Rk. vollzieht sich in sehr schwach saurem Medium. Dio letzte Stufe des N-Stoff- 
wechsels bildot dann die Spaltung des Harnstoffs in C02 u. NH3 dureh die bei den 
Pflanzen stark verbreiteto Urease. Wie Asparagin oder Glutamin boi den hoheren 
Pflanzen u. wie der Harnstoff bei den Pilzen, so kann sich auch die Allantoinsaure in 
der jungen Pflanze betrachtlicli anhaufen (Naheres u. Diagramm im Original). (C. R. 
hebd. Sćances Acad. Sci. 196. 1264—67. 1/5. 1933.) " LtndenbaUM.

J. R. Sanborn, Die Bildung von pergamentariigen Membranen aus Kulturen von 
Schleim bildenden Mikroorganismen. (Ind. Engng. Chem. 25. 288. Marz 1933. Glens 
Falls, N. Y., International Paper Company. — C. 1933. I. 3728.) E rb e .

Georg Lockemann und Theodor Kunzmann, Keimtotende Wirbmg und che- 
mische Konstitution der isomeren Xylenole und ihrer Monohalógenderivate. Gelegentlicli 
einer Untors. iiber die keimtotende Wrkg. einiger Chlorxylenole wurden diese Verss. 
auf samtliche Xylenolo u. ihre Monohalogonderiw. ausgedehnt. Die Monohalogenverbb. 
muBten teilweiso neu dargestellt werden. Die sechs Xylenole unterseheidcn sich in 
ihrer Wrkg. gegeniiber Bac. coli, Staphylococcus pyogenes aureus u. Bac. typhi nur 
sehr unwesentlieh, immerhin wirkt Xylenol-l: 4: 2 am starksten. Um so stiirker tr itt  
der EinfluB der Stellungsisomerie bei don Halogenderiw. horror. Gegen Bac. coli 
waren von don Chlorderiw. die der Xylenole 1: 3: 2 u. 1: 4: 2, von den Br- u. J-D eriw . 
die von 1 : 3 : 4  am wirksamsten, wahrend die Br- u. J-Derivy. von 1: 3: 2 die geringsto 
Wrkg. hatten. Der steigende EinfluB, den der E in tritt von Halogen auf die keim- 
totonde Wrkg. ausiibt, ist also jo nach der Art des Halogens u. der Stellung der Sub- 
stituenten im Xylenol verschieden. Dio Stellungon 1 : 3 : 2  u. 1 : 4 : 2 ,  die sich beim 
E intritt von Cl am giinstigsten erwiesen, werden durch Br u. J  ungiinstig beoinfluflt, 
wahrend die dureh Br u. J  giinstig beeinfluBte Stellung 1 : 3 : 4  sich fiir Cl ungiinstig 
erweist. Unabhangig davon maclit sich noch die verschiedene Empfindlichkeit dor 
einzelnen Bakterien bomerkbar. Die D eriw . von 1 : 3 : 2  u. 1 : 4 : 2  zeigen gegen Bac. 
coli (bei geringer Cberlegenlieit von 1 : 3 : 2 )  keine wesentlichen Unterschiede, gegen Bac. 
typhi u. St. pyog. aureus sind dio D eriw . von 1 : 4 : 2  bedeutend iiberlogen; eino Aus- 
nahmebildet das Bromderiv. von 1 : 4 : 2 ,  das gegen Bac. typhi nicht viel stiirker wirkt 
ais das entsprechende von 1 : 3 : 2 .  Einzolheiton der Desinfoktionsverss. vgl. Original.

C h e m i s c h e r  T e i 1. Dio S t e l l u n g  s b e  z e i c h n u n g  der Xylenol- 
deriw . erfolgt durch Zahlen, von denen die 1. u. 2. dio beiden CH3-Gruppen, die 3. die 

OH-Gruppe, die 4. das Halogen angeben; z. B. heiBt dio Verb. I 
„Chlorsylenol 1: 3: 4: 5“ . — Xylenole: 1: 2: 3, F . 75°. 1 :2 :4 ,  F . 63°. 
1 :3 :2 ,  F . 49°. 1 :3 :4 ,  F. 26°. 1 :3 :5 ,  F. 64°. 1 :4 :2 ,  F . 74°. — 
Ghlorxylenole CSH 0OC1, aus den Xylenolen u. S 02C12 in Eg. 1: 2: 3: G, 
Nadeln aus A., F. 98°. 1 :2 : 4: 5, Nadeln, F. 87°. 1 :3 : 2: 5, hell- 
braune Nadoln, F. 72°. 1 :4 :  2: 5, rotlichbraune Nadeln, F . 96°.
Ferner wurden untersucht 1 :3 : 4: 5, F. 76°, u. 1 :3 : 5 :2 , F. 78°. — 

Bromzylenole C8H 90Br, durch Bromierung in Eg. 1 :2 : 3:6 , Nadeln aus A., F . 92° 
1 :2 : 4: 5, hellbraune Nadeln, F. 84°. 1 :3 :  5 :2 , hellbraune Nadeln, F. 82°. Ferner 
wurden untersucht 1: 3 :2 :  5, F. 79,5°; 1 :3 :  4: 5, F. 5°, u. 1 :4 : 2: 5, F . 87°. — Die 
Jodzylenole CSH0O J wurden samtlich aus den Xylenolen durch Nitrierung in Eg.-Lsg., 
Red. mit Zn-Staub u. sd. Eg. u. Diazotieren in Ggw. von J , K J  u. Cu-Spanen her
gestellt. 1 :2 : 3: 6, Nadeln aus A., F. 84°. 1 :2 :  4: 5, hellbraune Nadeln, F. 71°. 
1: 3: 2 :5 , hellbraune Nadeln, F. 68°. 1 :3 : 4: 5, gelblicho FI., Kp. 108°. 1 :3 : 5 :2 , 
hellbraune Nadeln, F. 74°. 1 :4 :  2: 5, Nadeln, F. 79°. (Angew. Chem. 46. 296—301. 
27/5. 1933. Berlin, Inst. R o b e r t  K o c h . )  O s t e r t a g .

E4. Tlerchemie.
Andree Drilhon, Phosphor und Schdlung bei den Cmstaceen. (C. R. hebd. Seancea 

Acad. Sei. 196. 725—26. 6/3. 1933.) • O p p e n h e i m e r .
XV. 2. 27
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M. A. Bredig, Zur Apatitslruhlur der anorganischen Knochen- und Zahnsubstanz. 
In  Bestatigung dor cheni.-analyt. Unters. von K l e m e n t  u . T r o m e l  (C. 1933. I. 1462) 
licB sich unbehandelte Knochon u. -Zahnsubstanz auch rontgenograph. ais Hydroxyl- 
apatit kennzeichnen. Das DEBYE-ScHERRER-Diagramm von minerał. CO.,-haltigem 
Apatit (Staffelit) zeigte sich dcutlich verschicden von denijenigen des HÓ-, Cl- u. 
F-Apatits u. vom Diagramm der Zalm- u. Knochensubstanz, jedoch ident. m it dem- 
jenigen eines synthct. Carbonatapatits. Nach Erhitzen auf 1000° u. Verlust des CO, 
erwies sich das Diagramm des Staffelits ident. m it dem eines Fluoroxyapatits. Die 
Darst. des synthet. Carbonatapatits erfolgte durch Kochcn von Ca(OH)2 m it wss. 
Lsgg. von Na3P 0 4 u. NaHC03, Gluhen des Rk.-Prod. bei 700° im CO,-Strom u. Ent- 
fernung des CaC03 mit 5°/0ig. Citronensaure. Erhitzen von Hydroxylapatit im C02- 
Strom boi Ggw. von CaC03 fuhrt nicht zur Bldg. von Carbonatapatit. (Hoppc-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 216. 239—43. 3/5. 1933. Berlin-Charlottenburg, Bayer. Stickstoff- 
werke.) G u g g e n h e im .

Adolf Sehmitz und Albert Fischer, Vber die chemische Natur des Heparins.
II. Die Reindarstellung des Heparins. (I. ygl. C. 1932. II. 3127.) Die im Rohheparin
„Kahlbaum" mit 8,6% P enthaltenen anorgan. Phosphate lassen sich durch Fallen 
mit Magnesiamixtur entfernen. Das neutralisierte F iltrat wird mit %  Vol. Aceton 
yersetzt, von einer geringen Abscheidung abzentrifugiert, weitere Mengen Aceton 
hinzugefiigt, bis dessen Vol. das 1,2-fache des Filtrates betriigt, der Nd. m it 60%ig. 
Aceton, A. u. A. gcwaschen, in W. gel., mit n. HC1 angesauert, von der unwirksamen 
Abscheidung abzentrifugiert, das F iltrat neutralisiert, mit dem 1,2-faehen Yol. Aceton 
ausgefiillt, aus wss.-saurer Lsg. mit SiO, (Osmosil) von weiteren Verunrcinigungen be- 
freit, neutralisiert u. mit Aceton gefallt. Der Gerinnungswert dieses Nd., der noch 
2,16% P  u. 5,41% N wahrscheinlich in Form eines Nucleotids enthiilt, betrug das 10- 
faclus des Ausgangsmaterials, wahrend sich die Substanzmenge nur auf x/15 yerringert 
hatte, ein Umstand, der darauf deutet, daB mit den Verunreinigungen auch lioparin- 
hemmende Substanzen entfernt wurden. Zur Entfernung der P- u. N-haltigen Bei- 
mengungen wird in l% ig. Essigsauro gol., mit iiberschussiger Bleiacetatlsg. yersetzt, 
yon dor Ausscheidung, welchc dio P-haltigc Substanz mit geringem Gerinnungswert 
enthiilt, abzentrifugiert, zum Filtrat 1 Yol. A. gcfiigt, das abgesehiedene Pb-Salz mehr- 
tnals aus essigsaurer Lsg. mit A. umgefallt, mit H2S zerlegt u. in das Na-Salz, die freie 
Saure u. das Brucinsalz iibergefuhrt. Die freie Siiure ClsH32OnG H.,0 scheidet sich 
aus der mit HC1 angesauerten wss. Lsg. des Na-Salzes mit A. ab. Feines weiBes Pulyer, 
kein F., Zers. bei 250°, unl. in organ. Losungsmm. Ba - S a 1 z , amorph, B r u c i n 
s a l z ,  ClsH320 17 (C23H260 4N2)-4 H20 , Nadelehcn aus wss. A., F. 255°. Der Ge- 
rinnungswert des P-freien reinon Heparins betrug etwa das 32-fache des Rohheparins 
„Kahlbaum“ . (Hoppe-Soylor's Z. physiol. Chem. 216. 264—73. 3/5. 1933. Kopen- 
hagen, Biol. Inst. d. Carlsborg-Stiftung.) GUGGENHEIM.

Adolf Sehmitz und Albert Fischer, Uber die chemische Natur des Heparins.
III . Einige Unlersuchungen zur Konstitution des Heparins. (II. ygl. yorst. Ref.) Heparin 
C1sH320 17-6 H 20  ist eine einbas. Saure mit der Dissoziationskonstante k =  2,0-10-4 . 
Es gibt mit a-Naphthol eine positive MoLlSCH-Rk., reduzierende Gruppon werden 
nach HCl-Hydrolyse frei. Der Red.-Wert nach H a g e d o rn -J e n s e n  stimmto nach 
yollstilndiger Ilydrolyse anniiliernd auf 2 Moll. Glucose fiir 1 Mol. Heparin. Die Carb- 
oxylgruppo des Heparins gehórt zu einem Uronsaurerest, dessen Aldehydgruppe erst 
bei der Hydrolyse frei wird. Nach der Hydrolyse ist die Farbrk. m it Naphthoresorcin 
u. mit Orcin positiy. Methoxyl ist nicht yorhanden. Aus dem Hydrolyseprod. konnte 
keine Phenylhydrazinglucuronsaure (N e u b erg  u. N eim ann, C. 1905.1. 1084), sondern 
nur ein uneinheitliches Prod. vom F. 300—310° erhalten werden. Das Ba-Salz besitzt 
einen auffallend hohon Ba-Geh., auf 1 Aquiyalent Na 4 Aquivalente Ba, der wahrschoin- 
lich auf molekularer Bindung von Ba(OH)2 beruht. [a]D,u in salzsaurer Lsg. =  +41,6°. 
Bei dor Salzsaurehydrolyse erfolgt zunaehst Anstieg [ a ] D 70 =  +73,6°, dann Absinken 
u. Dbergang in Linksdrehung. Dio hydrolyt. Spaltung ist keine Rk. erster Ordnung. 
Der Yerlauf der Rk. deutet auf eine Spaltung in gróBere Spaltstucke. Bei der Einw. 
von HC1 yerschwindet die gerinnungshemmende Wrkg. des Heparins rasch u. beyor 
freie Aldehydgruppen auftreten. Im reinen Heparin steigt der Gerinnungswert bedeutend 
rascher an ais der Triibungswert infolge der Nucleinsauren, die bei der Blutgerinnung 
heparinhommend, bei der Protoinfallung abor hoparinfordernd wirken. Das reine 
Heparin zeigt eino schwache Lichtabsorption bei mu 240—210, wahrend die nuclein-
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saurehaltigcn Fraktionen die Absorption der Puringruppe aufweisen. (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 216. 274—80. 3/5. 1933.) GUGGENHEIM.

Ł. Broude, Zur Kcnnlnis der Extraktivstoffe der Muskeln. 33. Mitt. Ober die 
Exłraktivstoffe der Krebsmuskulatur (Aslacus Jluviatilis L.). (32. vgl. C. 1933- I. 444.) 
Der gesamto Extraktiv-N der Krebsmuskeln (0,51%) liegt hoher ais beim Sehweine- 
fleisch (0,411%). Die Ag-Ba-Eraktion des H gS04-Nd. enthalt dagegen nur halb soviol 
N wie die entsprechende Fraktion des Schweinefloisehes; erlieblich mehr N fand sieh 
in dem Ag-Ba-Nd. des HgSO.,-l''iltrates. Carnosin u. Kreatin konnten nieht isoliert 
werden, dagegen d,l-Arginin u. Milehsdure. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 217. 
56—62. 15/5. 1933. Moskau, Med.-chem. Lab. d. 1. Mcd. Staatsinst.) G u g g e n h e i m .

Wl. Gulewitsch, Zur Kenntnis der Extraklivstoffe der Muskeln. 34. Mitt. Ober 
das Oxalylmethylguanidin (Kreaton) ais ein Beslandteil des Muskelgewebes. (33. Mitt. 
vgl. vorst. Ref.) Nach Abtrennung des Carnosins aus dem E xtrakt von 29 kg Ochsen- 
fleisch mit H gS04 lieBen sich aus dem vom Hg befreiten F iltrat dureh fraktionierte 
Fallung mit HgCl2 9,75 g a-Oxalylmethykjuanidin, H 0 2C-C0-NCH3C(: NH)NH, iso- 
lieren. Die Substanz erwies sich ident. mit der von BAUMANN u . INGVALDSEN (C. 1919- 
I. 351) aus Kreatin erhaltenen a.-Methylguanidoglyoxylsaure, schmolz jedoeh bei 182,5° 
sta tt bei 203° u. enthielt nur 1 Mol. u. nieht 2 Moll. H aO. Diese Unterschiede werden 
dureh eine geringe hydrolyt. Zers. erkliirt. Die Verb. wird wegen dor genet. Beziehung 
zu Kreatin ais Kreaton bezeiehnet. Da Kreatin, das der gleichen Behandlung unter- 
worfen wurde, wie der zur Isolierung des Kreatons yerwendete Muskelextrakt, un- 
verandert blieb, wird angenommen, daB das Kreaton ais solches im Muskelextrakt 
enthalten war. Bei der hydrolyt. Spaltung von Kreaton entsteht Oxalsaure, NH3 
u. CH3NH2. Diese Bldg. von Oxalsaure bietet eino Erklarung fiir das Auftreten von 
Oxalsaure im Muskelextrakt (STEUDEL, C. 1932. II. 2842). Es wird fiir móglich er- 
achtet, daB der Obergang von Kreatin in Kreaton u. dessen Ruekverwandlung in 
Kreatin bei den biolog. Oxydoreduktionsvorgangen eine Rolle spielt. (IIoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 217- 63—67. 15/5. 1933. Moskau, Med.-chem. Lab. d. l.-Med. Staats
inst.) - GUGGENHEIM.

D. Trubizin, Ober die stickslofflialtigen Extraktivstoffe der Rinderhoden. Aus dem 
eiweiBfreien Extrakt von 15 kg Rinderhoden lieBen sich folgondo mit H gS04 fiillbaro 
Substanzen isolioren: Ouanin, Xanthin, Adenin, Hypoxanthin u. Carnosin. Aus dem 
Filtrat des HgS04-Nd. konnten keine charakterist. Substanzen abgetrennt werden. 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 217. 33—37. 15/5. 1933. Moskau, Med.-chem. Lab. 
d. 1. Med. Staatsinst.) .. G u g g e n h e im .

J. F. D. Shrewsbury, Ober die cliemische Zusammenselzung der Anmionflussigkcił. 
An Hand von 9 operativ erhaltenen Uteri im 3.—6. Monat der Graviditat wird in der 
Amnionfl. Zucker, Hamstoff, Rest-N, Hamsaurekreatinin, Cl, Cholesterin, Ca, P, Gesamt- 
eiweifi, Globulin bestimmt. (Lancet 224. 415—16. 25/2. 1933. Birmingham, Queens 
Hop. Biochem. Labor.) OPPENHEIMER.

Ej. Tierphyslologie.
Hans Schwarz, Darstellung von Hormonen. Wesen der Hormcme, patentierte 

Verff. zur Gewiimung u. einige Yerwendungsarten. (Seifensieder-Ztg. 60. 141. Marz 
1933.) E l l m e r .

Th. Ruemele, Therapie der Enlfettung, ein kosmelisches Problem. Besprechung 
der Moglichkeit der Entfettung dureh Hormonpraparate. (Dtsch. Parfum.-Ztg. 19. 
123—25. 25/4. 1933.) E l l m e r .

Siegfried L. Malowań, Ober die Bedeułung der Haulhormone in der Kosmelik. 
Krit. Betrachtung iiber physiolog. Wirksamkeit. (Seifensieder-Ztg. 60. 141—43. 
Marz 1933.) E l l m e r .

H. Labbe und M. Rubinstein, Adrenalinwirkung auf die Stickstoffausscheidungen. 
Die tiiglicho Menge N im Urin des Hundes nimmt nach Adrenalin (0,02 mg/kg maximal) 
bis zum 3. Tag nach Injektion ab. (C. R. hebd. Seanees Acad. Sci. 195. 1429—30. 27/12.
1932.) O p p e n h e im e r .

J. M. Robson, Adrenalin und der Óslruscyclus bei der Maus. Die Injektion von 
Adrenalin (zweimal am Tag 0,05 ccm l% ig. Lsg.) fiihrt zu einem Aussetzen des Ostrus 
beim erwaehsencn Weibchen. Dieses Aussetzen kann bei fortgefiihrten Injektionen 
Wochenlang andauern. Beim infantilen Tier wird das Auftreten der ersten Brunst 
yerzogert. Der Angriff des vom Ovar produzierten Sexualhormons wird dureh das 
Adrenalin nieht beeinfluBt, ebensowenig die Gesamtentw. des Tieres. Wird dagegen

27*
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Adrenalin zusammen m it gonadotropom Hormon injizicrt, so wird die Wrkg. des gonado- 
tropen Hormons auf das Ovar gchemmt. Auch, aus der histolog. Unters. des Ovars 
scheint sieli zu ergeben, daB das Adrenalin die Follikelreifung hemmt. (Proc. Roy. 
Soc. Edinburgh 52. 434—44. 1932. Edinburgh, Univ., Macaulay Lab., Inst. of Animal 
Gencties.) W a d e h n .

Keizo Yoshio, Uber den Einflup der Ernahrung auf die Wirkung des Adrenalins. 
Die Hyperglykamie ist bei kohlehydratarm emahrten Hunden nach Adrenalin starker 
ais bei kohlehydratreich gefiitterteu Tieren, die infolge dieserErnahrung iiber reichliche 
Glykogcndepots Yerfiigeii. Zwischen dem AusmaB der Hyperglykamie nach Adrenalin 
u. dem Glykogenbestand des Organismus besteht also kein direkter Parallelismus. 
Die Wirkungsweise des Adrenalins wird daher durch die Ernahrungsart deutlich be- 
cinfluBt; das geschieht yielleicht durch eino Art Umstimmung der Organe. (J . Bio- 
cliemistry 17. 11—27. Jan. 1933. Nagasaki, Med. Univ. Klin.) WADEHN.

B. M. Jakobson und H. Reinwein, Unłersuchungen iiber die Wirkung des Insulins 
und Adrenalins auf die Sticksloff- und Schwefelausscheidung. Beim Hunde kommt es 
einige Stdn. nach Insulininjektion (2,5 Einheiten pro kg) zu einer erhohten N-Aus- 
sclicidung im Harn. Diese Stoigerung des Harnstoffes ist aber nicht ais Folgo eines 
EiweiBzerfalles zu denken. Sie bleibt aus, wenn dem Vers. eino Wasserdiurese vorher- 
ging. Ebenso ist auch die Schwefelausscheidung nach Insulin nicht erhoht. Es handelt 
sieli also lediglich um eine Ausschwemmung. — Nach Adrenalin kommt es bei nicht zu 
lange hungernden Tieren ebenfalls zu einer gesteigerten N-Ausscheidung. Nach 
langcrem Hunger ist die Adronalinwrkg. aber stark abgeschwacht. Nach Adrenalin 
ist aber auch die S-Ausscheidung erhOht, u. zwar auch dann, wenn der Blutzucker durch 
passende Insulininjektion niedrig gehalten wird. (Naunyn-Schmiedcbergs Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 170. 84—93. 17/3. 1933. Wurzburg, Univ., Med. u. Neryen- 
klin.) W a d e h n .

M. Staemmler, Die Funktion des Nebennierenmarkes und ihr histologischer Aus- 
druck. Es sollte untorsucht werden, ob im morpholog. Bild Zustande erhohter Adrenalin - 
ausscheidung von solehen herabgesetzter Adrcnalinausscheidung zu unterscheiden sind. 
Es wird das morpholog. Bild der Nebenniere z. B. nach einseitiger Ausschaltung einer 
Nebenniere, bei Oberwarmung, Blutentziehung, bei Morphium-, CO- u. P-Vergiftung 
genau untersueht. Zur Beurteilung der Funktion des Nebennierenmarkes darf man sich 
nicht auf Abschatzung der chromaffinen Substanz beschranken; ein besonders wiehtiges 
Merkmal fur gesteigerte Zellentatigkeit (Mehrsekretion) ist der erhóhte Vakuolengeh. 
(Beitr. pathol. Anat. allg. Pathol. 91. 30—57. 19/4. 1933. Chemnitz, Patholog.-hygien. 
Inst. d. Stadt.) W a d e h n .

U. S. VOn Euler, Speklropholomelrische Adrenalinbeslimmung in Nebennieren- 
exlrakten. Die neue Adrenalinbest. beruht auf der Farbrk. des Adrenalins m it Jod, 
dio V u lp ia n  beschrieb. — Die zu priifende, eben lackmussaure Lsg. wird m it 0,5 ccm
0,3-n. HCl, 0,5 ccm 0,1-n. J-Lsg. u. 0,6 ccm 10°/oig- Na-Acetatlsg. yersetzt. Die maxi- 
male Farbstarke wird bereits in 5 Min. erreicht. Nach dieser Zeit wird das uberschtissige 
J  m it Thiosulfatlsg. entfernt. Die auftretende Farbung ist so intensiv, daB Adrenalin 
in einer Konz. von 1: 2 Millionen bei 10 cm Sehichtdicke gut nachweisbar ist. Es wird 
auf 15 ccm ’ aufgefiillt u. im PuLFR IC H -Stufenphotom eter die Blindprobe, die alle in 
dio Hauptprobe eingehenden Lsgg. auBer J  enthalt, auf Farbgleichheit eingestellt. Es 
wird die Absorption in der griinen Spektralfarbe S 50 (). — 500 mfi) gemessen. — Die 
mit der beschriebenen Methode erhaltenen Werte stimmen mit den mit der Blutdruck- 
m ethode gemessenen gut uberein. Die in Nebennierenextrakten haufig yorkommende 
Hexuronsaure stórt die Best. nicht. (Biochem. Z. 260. 18—25. 13/4. 1933. Stockholm, 
Karol. Inst. Pharm ako l. Abt.) W a d e h n .

Carl Muller, Zum Nachweis von Schilddriisenhormon im Blute menstruierender und 
schwangerer Frauen. Im Blut menstruierender Fraucn u. im Schwangerenblut konnte 
Scliilddrusenhormon (Froschlarventest) nicht nachgewiesen werden. (Arch. Gynakol. 
153. 244—51. 21/4. 1933. Berlin, Charitó, Univ.-Frauenklin.) WADEHN.

Friedrich Hoffmann, Ober die Darstellung und den Nachweis des Nebenschild- 
driisenhormons im Schimngerenblut. (Vgl. C. 1932. I. 963.) Nach den von Co I, LIP u. 
TwEEDY angegebenen Methoden wird aus Plasma von Schwangeren ein Praparat 
gewonnen, das beim Hunde den Blutkalk steigert. Diese Blutkalksteigerung yerlauft so 
wie bei Iujektion von Nebenschilddrusenhormon. Das aus Schwangerenplasma gewon- 
nene Praparat (20—30 mg aus 100 g Plasma) zeigt alle die von CoLLIP angegebenen 
chem.-physikal, Eigg. des Nebenschilddrusenhormons, wie Unlóslichkeit in A., Aceton,
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gute Loslichkeit in verd. A. u. Aceton; es ist hitzestabil, wird aber dureh Koehcu mit 
Sauren u. Alkalien zers tort; os ist dureh Kollodium nicht dialysabeli —In der Sehwanger- 
schaft lieB sich das Hormon erstmalig im 3.—4. Schwangerschaftsmonat in einer Aus- 
gangsmengo von 75 ccm nachweisen; bis zum 7. u. 8. Schwangerschaftsmonat tr itt 
nur eino vorhaltnismaBig kleinc Zunahme des Hormonspicgels ein; in der letztcn 
Sehwangerschaftszeit erfolgt oine starkę Steigerung, so daB in 20—25 ccm Plasma 
1 Collipoinheit vorhanden ist. Im Plasma n. Frauen findet sieli daa Hormon nicht. 
(Arch. Gynakol. 153. 181—200. 21/4. 1933. Dusseldorf, Mcd. Akad., Frauen- 
klinik.) WADEHN.

Karl Abel, Zur Hormonbehandlung der TJterusmyome. Empfehlung des Mammin- 
Poehl, dessen Anwendurig bei Myom oinc kausalo Thorapio darstellt. (Therap. d. Gegen- 
wart 74. 215—17. Mai 1933. Berlin, Krankenhaus d. Jiid. Gemeinde, Gynakol.-Geburts- 
hilfl. Abt.) " W a d e h n .

W. Hausmann und F. M. Kuen, Ober photobiologische Sensibilisation und De- 
sensibilisation im Ultraviolett. Die Hamolyse, die bei Bestrahlung von Blutzollen in 
Ggw. von Hamatoporphyrin auftritt, kann dureh Serum, Pinakryptol, Glucose u. 
Lavuloso gehemmt werden. Resorem u. Na-Sulfit konnen die Hamolyse steigern. Dio 
Wrkg. der desonsibilisierten Stoffe hangt von der Wellenlange des einfallenden Lichtes 
ab. (K lin. Wschr. 12. 711—12. 6/5. 1933. Wien, Univ., Physiol. Inst.) K r e b s .

F. Domenech-Alsina, Untersuchungen uber die Blutdrucksenkung dureh Histamin. 
(J. Physiology 78. 54—64. 13/4. 1933. Barcelona, Med.-Sehule, Physiol. Inst.) Opp.

M. W. Goldblatt, Ergotamin und die Adrenalinwirkung auf den Blutlaciatgehalt. 
Ergotamin hemmt nicht nur die Hyperglykamie, sondern auch den Lactatanstieg 
naeh Adrenalininjcktion. (J. Physiology 78. 96—105. 13/4. 1933.) OPPENHEIMER.

David I. Macht, Dic Einwirkung von Methylthioneinchlorid auf die phytotozische 
Wirkung von normalem und pathologischem Blut. Vf. untersucht dio Einw. von Methyl
thioneinchlorid u. Mothylenblau in n. pflanzcnphysiol. u. physiol. Kochsalzlsgg., welcho 
Blut oder Blutscrum enthalten, auf das Wachstum von Lupinus-albus-Keimlingen. 
Die Giftigkeit von n. Blut u. Blutserum wird schon dureh verd. Farbstofflsgg. 
(1: 50000, 1: 100000) betrachtlich herabgesetzt. Mothylenblau vcrmag auch CO-Blut zu 
entgiften u. die Toxizit&t patholog. Sera zu vcrmindern. Auf Gmnd der Ergebnisse 
wird die Moglichkeit der Verwendung von Methylenblau ais therapeut. Mittel bei 
gewissen Krankheiten diskutiert, wobei jedoch bei klin. Verss. Vorsicht geboten ist. 
(Proc. Nat. Acad. Sci., U. S. A. 19. 486—91. Mai 1933. Baltimore, Maryland, Pharma- 
cological Res. Lab., Westcott & Dunning, Inc.) ScHÓBERL.

Angela Cannoni de Degiorgi, Wirkung gewisser organischer Verbindungen mil 
labilem Sehwefel auf die Glykamie. (I. vgl. C. 1932. H . 2481.) In  Fortsetzung seiner 
friiheren Unterss. priift Vf. jetzt die Wrkg. yon Na-[N-Athyldithiocarbamat] (I, R =  
C2H5), Na-[N-Diathyldithiocarbamal], Na-[N-Propyldithiocarbamat\ (I, R  =  C,H;) u. 
Piperidonium-[N-Phenyldithiocarbamat\ (H) auf den Blutzuckergeh. Die ersten drci 
Substanzen bewirken beim Kaninchen eine 24 Stdn. andauemde starkę Steigerung

i  R - N H - c < | Na i i  / ^ _ NH- c < i H -HN< c l ; = c I ; > CH-
des Blutzuckers; Na-[N-Diathyldithiocarbamat] ist von ihncn am wenigsten wirksam 
u. am wenigsten giftig. II ist ohne jedo Wrkg. (An. Asoc. quim. argent. 20. 181—89.
1932.) WlLLSTAEDT.

E. Schiff, H. Eliasberg und N. Joffe, Zur Pathogenese der alimenta ren Andmie. 
I. Eiiiflufl von Kup/er, Frauenmilch, Rohrzucker und Milchzucker auf die MilcJuinamie 
junger Ratten. Boi ausselilieBlicher Emiihrung mit Kuhmilch oder Ziegonmilch wurden 
dio Vers.-Tiero mit wenigen Ausnahmen anam. Bei Ziegenmilch trat die Anamie nicht 
schneller in Erscheinung ais bei Ernahrung mit Kuhmilch. Auch ist bei ersterer dio 
Anamie nicht schwerer ais bei Kuhmilch. Bei Ernahrung mit Frauenmilch wurden dio 
Vers.-Tiere nicht anam. Sowohl die Kuhmilch- ais auch die Ziegenmilchanamio konnto 
dureh Zulagen von Kupfer (0,1—0,15 mg taglich pro Tier) oder Milchzucker (6% in 
Milch) verhiitet werden. Rohrzucker erwies sich ais ganzlich unwirksam. Dureh die 
gonannten Prodd. konnte Anamie auch geheilt werden. Frauenmilch, Kupfer oder 
Milchzucker waren prophylakt. u. therapeut. wirksam, auch wenn ltein Eisen yerfiittert 
wurdo. Dureh Kupfer oder Milchzucker nahm bei anam. Tieren sowohl der Hamoglobin- 
geh., wie auch dio Zahl der roten Blutkorperchen zu, in manchen Fallen besonders 
stark die Zahl der Erythrocyten, wobei der Milchzucker noch wirksamer zu sein scheint
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ais das Kupfcr. Schliisse auf dio Pathogencse der alimentaren Aniimie ermóglicheu 
die bishorigcn Ergebnisse noch nicht. (Jb. Kinderhcilkunde [3] 89  (139). 143:—57. 
April 1933. Berlin, Univ.-Kinderklinik.) ScHWAIBOLD.

M. J. Otero, Die Exlrakte von „Yerba Małe“ in der ezperimenldlen Anamic. 
Die tagliche Zufuhr einer 0,005 mg Cu, 0,32 mg Mn u. 0,05 mg Fe enthaltenden Menge 
Extrakt aus Yerba Mate begiinstigt bei anam. Ratten die Hamoglobinbldg. u. die 
allgemeine Entw. (Rev. Centro Estudiantes Farmac. Bioąuim. 22. 228—37. Marz 1933. 
Buenos-Aircs, Universidad Nacional.) W i l l s t a e d t .

Konrad Lang und Albrecht Braun, Weitcrc Untersuchungen iibcr den individwlk.ii 
chcmischen Aufbau der menschlichen Serumeiwei/Skdrper. Eine quantitative Aufarbeitung 
von EiweiBhydrolysaten stoBt heute noch auf erhebliche Schwierigkeiten. Nur einige 
wenige Aminosauren, wie Cystin, Tyrosin u. Tryptophan kdnnen auch mikrochem. 
gut bestimmt werden. Im Serum ist eine Vielheit an Unterfraktionen von Albuminen 
u. Globulinen vorhanden, die charakterist. chem. Unterschiede aufweiscn, so insbesondere 
im Geh. an yerschiedenen Aminosauren. Es war friiher bereits gezeigt worden (Naunyn- 
Schmicdebergs Arch. cxp. Pathol. Pharmakol. 145  [1929]. 88; 148  [1930]. 222), daB 
der chem. Aufbau der menschlichcn SerumeiweiBkórper crheblichen individuellen 
Schwankungen unterworfen ist (ermittelt an Cystin- u. Tryptophangeh.). Dieso Verss. 
werden jetzt wcitergcfiihrt, wobei nun die mer Aminosauren Tyrosin, Tryptophan, 
Cystin u. Arginin in Albuminen u. Globulinen u. dereń Unterfraktionen Euglobin, 
Pseudoglobin, Albumin I  u. Albumin I I  bestimmt werden. Tyrosin- u. Tryptophangeh. 
der yerschiedenen EiweiBfraktionen nehmen mit steigendem Dispersitatsgrad stetig 
ab. Beim Cystin liegen die Verhiiltnisse umgekchrt. Der Arginingeh. der eiuzelnen 
Fraktionen liiBt keine eindeutige Beziehung erkennen. Wiederum zeigt sich aber, 
daB der chem. Anfbau der SerumeiweiBkórper von Individuum zu Individuum ver- 
schieden ist. Auch patholog. Sera werden untersucht. Dabei ergeben sich deutlicho 
Abwcichungcn von dem n. Aufbau der Serumproteinc. Vff. Ichnen dio refraktometr. 
EiweiBbest. ab. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 167 . 708—IG.
1932. Kiel, Stadt. Krankenanstalt.) SCHÓBERL.

Osamu Kashiwamura, Untersuchungen iiber dic Blutgcrinnung. I. Mitt. Uber die 
aus der Niere erhaltene blutgerinnungshemmcnde Substanz. Nierenpulver m it dem 
G-fachen Vol. l% ig- NaCl-Lsg. unter Zusatz von so viel Ammoniak, daB die Rk. stets 
alkal. ist, 20 Min. extrahieren; danach in der PreBmaschino auspressen. Lsg. mit 
yerd. Salzsaure yersetzen, Nd. abfiltrieren, mit 95°/0ig- Methylalkohol auskochen, 
pulverisieren u. — schwach alkal. gehalten — mit W. 30 Min. ausziehen. Die abzentri- 
fugierte Lsg. mit schwach saurom (HC1) Aceton versetzen. Nd. trocknen, mit W. boi 
neutraler Rk. ausziehen, Lsg. einengon u. das entstehende Pulver so lango in derselben 
Weise in W. umlosen, bis es restlos in W. 1. ist. 0,2 mg der Endsubstanz yerhindert 
dio Gerinnung von 1 ccm Kaninchenblut bei 30° 30 Min. lang. — Der Wirkstoff steht zu 
den Nucleoproteiden, Nueleinsauren u. dereń Abbauprodd. in keiner Beziehung, ebenso- 
wenig auch zur Glykuronsaure, wio die vergleichende Prufung der gerinnungshem- 
menden Wrkgg. zeigt. — Bei der Kataphoreso wandert der wirksamo Faktor an dic 
Anodę. (J. Biochemistry 17 . 117—30. Jan. 1933. Kumamoto, Med. Akad., Biochem. 
Inst.) W a d e h n .

Marion Fay und Byron M. Hendrix, Der Einflyfi der Saurcdenaturicrung auf 
das Bindungsrcrmógen des Fibrinogens. Fibrinogen (I) aus Tierblut wurde durch 12 
bis 15-atd. Stehen jiiit HC1 bei ph =  2,5—3,5 u. einer Temp. von 12—14° denaturiert. 
Diese Behandlung yermindert das Saure- u. Basenbindungsyermogen des I. Das mit 
Saure denaturierte I  hat einen I E P  von pa =  5,2, das nicht denaturiertc einen von 
4,7. Das PufferungsYermógen des mit Sauro behandelten I ist kleiner ais das des un- 
behandelten. Diese Resultate passen zu der Theorie, nach der EiweiB durch Denatu- 
rierung polymerisiert wird. Mit dieser Auffassung stimmen aueh Unterss. der Vff. 
uberein, nach denen das mit Saure denaturierte I  ca. 8% primaren Amino-N weniger 
enthalt ais das unbehandelte I. (J. biol. Chemistry 93. 667—75. Galyestone, Univ. 
of Tesas, School of Med., Lab. of Biol. Chem.) P a n t k e .

Arthur Eastwood, Beschaffenheit der Antikorper. Die Arbeit bildet eine Aus- 
einandersetzung mit den yerschiedenen Theorien iiber Entstehung u. Beschaffenheit 
der Antikorper, wobei Vf. den folgenden Standpunkt einnimint: Antikorper sind serolog, 
nachweisbare, durch den Reiz des Antigens entetaudene neuartige Stoffe m it in keiner 
Weise vorgebildeten Eigg. Das Antigen wird an den Capillarendothelien adsorbiert u. die 
Antikorper entstehen yielleicht durch Filtration durch diese Zellen. Biol. betrachtet
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sind Antikorper nicht cxakto Gegenspieler des Antigens, was auf besonderon Eigg. 
des Vers.-Ticres, aber auch auf dor Móglichkeit einer Antigenmaskierung beruhen kann. 
Die im Reagenzglas nachweisbaren Antikorper brauchen mit den im Kórper Yor- 
koinmenden Bkk. nicht ident. zu sein. Das gleiche trifft fiir dio Wirksamkoit des 
Komplemonts zu; Vf. hiilt es fiir eino komplexe Wrkg. chem. u. physikal. Faktoren, 
dio zur Zeit nicht analysierbar sind. Der gegenwilrtige Stand dieser Fragen ist un- 
befriedigend u. bedarf zur Kl&rung fruchtbarer Arbeitshypothcsen. (J. of Hyg. 33. 
259—81. April 1933. London, Ministry of health.) ScHNITZER.

Edwin E. Ziegler, Die Etgenschafłen des Pneumocholins, eines biochemisclien 
Antigens. Dns Pneumocholin ist das Lysat von Pneumokotkaikulturcn durch lauro- 
cholsaures Na. Die Behandlung von Kaninchen mit den gel. Kcimen fiihrt zur Immunitat 
gegon tódliche Infektion u. zwar tr itt  dor Schutz nach 3—4 Tagcn auf u. ist nach
49 Tagen noch nachzuweisen. Bei Eisschranktemp. ist der ImpfStoff haltbar u. ver- 
triigt auch halbstiindige Erhitzung auf 56°. Die bisherigen Verss. beziehen sich nur 
auf den Typ I. (J. Lab. clin. Med. 18. 695—704. April 1933. Boise, Idaho.) ScHNITZER.

M. Javillier, Die Viiamim vom ćhemischen Sląndpunkt aus betrachlel. (Bull. Soc. 
sci. Hyg. aliment. Alimont. ration. Homme 20. 305— 44. 1932. — C. 1933. I. 
962.) S ch w aib o ld .

Wemer Kollath, Experimentelle Analyse dar Avilaminosen. Zusammenfassung 
der Ergebnisso schon ver6ffcntliehtcr Unterss. (vgl. O. 1932. II. 3909—10). (Dtsch. 
med. Wschr. 59. 410—12. 17/3. 1933. Breslau, Univ., Hygien. Inst.) SciIWAIliOLT).

P. Karrer, R. Morf und K. Schopp, Synlhese des Perhydrovitamins A. (Vorl. 
Mitt.) Durch Synthese des Pcrhydrovitamins A (VI) ist die Formel (I) dor Vff. fiir 
Vitamin A bowioson wordon. Die 2-Melhyl-4-[r,r,3'-trimethylcyclohexen-(2')-yl-2']- 
buXadien-(l,3)-sdure-(l) (II) (C. 1932. II. 2053) wurdo in Form ihres Esters porhydricrt. 
Red. nach B o u v e a u l t  u .  B l a n c  lioferto den Alkohol III, desson Bromid durch Malon- 
estersyntheso in 5-Methyl-7-(trimethylcyclohexyl)-hoptansaure-(l) (IV) iibergefuhrt 
wurdo. Umsetzung des Chlorids mit Methylzinkjodid lieforte das entsprechende Keton 
(IV, sta tt O H :C H 3), das durch ein Scmicarbazon vom F. 114° charaktcrisiert ist. 
Das Keton wurde nut Zink u. Bromessigester kondensiert, dor erhalteno Oxyoster 
durch Ersatz des OH mittels Brom u. anschlieBcndo redukt.ivo Entbromung in den 
Ester V der 3,7-Dimethyl-9-(trimothylcyclohcxyl)-nonansiiuro yerwandelt u. V nach 
B0UVEAULT u. B l a n c  reduziert. So wurdo Perhydroyitamin A (VI) erhalten: Kon-

..... .............. ~ 93,49, des synthet.

CH,
Ć = C H ‘CH,OH

stanton des Naturprod. Kp.„ ls 148—150°, d414'7 =  0,8973, MRd 
c h ,  CH3

CH,
I  H .C r ^ ^ C —CH=*CH—C==CH—C H =CH

1'c -c h 3 
CH,

CHa CII3 CH,
CH, " 't f"  CH,

liC—CH =CH  • Ć =C H  • COOH H ,0 < ~ > |C H —CII, • CH, • CH • CH, • CH,OH
• CII, 1 1 ,0 ^  JCH-CH,

CH, 
CH, CH, 

CH3 
H jG - ^ N c H  • CH , • C H , • C H - C I I ,  • CH , • CH , • COOH  

H ^ H . C H ,  

CH, 
CH3

CII, CH,
CH • CH, • CH, • ĆH • CH, • CH, • CH, • ĆH • CH, • COOR 
CH-CH,

IV
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CH„ CHa
I T  CHa CHS

V I H .C r^ ^ C H  - CH, • CH, ■ ÓH ■ CH, • CH, • CH, ■ CII • CH, ■ CH,OHIg'-'! |VU Uilj \Jilj
H ,c l  J c H  • OHa

OH,
CH, Cfl3

OH, CH,
V II H, C j^ S C H  • CH, • CH, • ÓH• CH, • CH, • CH, • Ćh  • CH, • CH, • CH, ■ COOH 

H jC l^  Jc iI-C H j 
CH,

Prod. Kp.0,16 148—149°, d414’0 — 0,8%8, M R d  == 93,68. — Zur weiteren Identifizierung 
wurde folgendermaBen yorfaliren: Das Bromid wurde in beiden Fallen dor Malon- 
estersyntheso untcrworfen, was zur 5,9-Dimethyl-ll-(lri)neihylcyclohexyl)-widecansdurc 
fiihrte (VII). Dio Praparate hatten Kp.0l) 185 bzw. 186°. Die boidon Prodd. wurden 
wieder in Form ihrer Chloride mit Methylzinkjodid umgesetzt u. die entsprechenden 
Ketono (VII, sta tt O H : CH3) ais wolilkrystallisierte Somicarbazone vom F . 67° mit- 
einander identifiziert. (IIclv. chim. Acta 16. 557—61. 2/5. 1933. Ziirieh, Chem. Inst. d. 
Univ.) B e r g m a n n .

Paul Karrer und Hans von Euler, Versuche iiber trasserlódichc Wachstums- 
litamine der B-Gruppe. Vff. berichten iiber Verss. zur Darst. von B 2-Praparalen aus 
Lebcr. Aus wss. Leberextrakten, dio durch Zusatz von H 2S 04 auf 0,9-n. H 2S04 gebracht 
sind, wird B, an Fullererdo adsorbiert. Die Elution erfolgt in der Hitze mit 15%ig. 
wss. Pyridinlsg. Eluatc im Vakuum eingedampft u. Ruckstand wiederholt mit w. 
W. ausgezogen, wobei ein kleiner Teil in Lsg. geht. Lsgg. bleiben iiber Nacht stehen, 
wobei ein Nd. ausfallt. Diesor wird mit den ungcl. Anteilen vereinigt u. mit W. aus- 
gekocht. Beim Erkalten dicser Extrakte scheidet sich ein in k. W. wl. gelber Kórper 
aus, den Vff. mit F I  bezeichncn (das Praparat absorbiert im Ultrayiolett zwischen 
250 u. 270 m/i u. hat in Tagesdosen von 100 y  zur Grundnahrung +  A -j- D C +  B, 
gegeben Wachstumswrkgg.). Durch Fallen mit Cu-Acetat, Wiederfreimachen mit
H,S, Einengen der Lsg. u. nochmaliges Umlosen aus h. W. erhalt man dio Verb. rein 
weiC (Substanz Tl’). łK ist weniger akt. ais F I ;  auch 150 y  pro Tag sind nicht imstande, 
das Wachstum drei Wochcn aufrecht zu orhalten. Die von den schwcr 1. Prodd. ( F I  
u. in W. ganz unl. Materiał) abgetremiten Filtrate geben beim Einengen u. yersetzen 
mit A. zuerst bis zum Geh. von 40%, dann von 80% zwei Ndd. U I  u. U I I .  F iltrat 
von U I I  im Vakuum zur Trockne gebracht u. m it Methanol ausgekoclit. Aus diesen 
Extrakten wird eino acetonunl. Beimengung (AU) u. eine Farbstoffraktion (FL) er
halten. FL  absorbiert bei 248—272 m/i mit Maximum bei 260 m/i, ferner bei 485 m/i. 
Die Banden treten in alkal. Lsg. deutlicher auf, ais in saurer. Bemerkenswert ist dio 
Ubereinstimmung der Ultraviolettbande Maximum 260 m/i mit derjenigen, dio bei 
Co-Zymase u. Adenylnucleotiden gefunden wurde (E u le r ,  M yrback , H e l l s t r o m ,
C. 1933. I. 1141. 3323). FL  enthiilt Spuren von Fe in organ. Bindung. Wegen des 
haufigen Zusammenvorkommens von Co-Zymase u. Vitamin B, erscheint Vff. die 
Klarung der Frago der eventuellen Zugehorigkeit von B, zu den Purinderiw . von 
besondorem Interesse. Durch H2S kann FL  reversibel entfarbt werden. F L  vermag 
dio 0 2-Zehrung von Dioxyaceton in Phosphatpuffer bedeutend zu aktivieren; es zeigt 
von allen bisher untersuchten B-Fraktionen aus Lebcr an jungen Batten dio stiirksto 
Wachstumswrkg. (0,6—0,9 g Gewichtszunahme taglich bei 20—50 y FL  pro die). 
(Ark. Kem., Minerał. Geol., Ser. B. 11. Nr. 16. 4 Seiten. 26/5. 1933. Ziirieh u. Stock- 
holm, U niw .) W i l l s t a e d t .

H. K. Stiebeling und I. L. Allaman, Die relative Eztrahierbarkeit von Vitamin B  
und G mit gewóhnlichem und angesauertem Alkohol. Nach Sic CoLLUM u. K r u s e  
(C. 1926. I I . 1873) erhalt man mit Gallussaure oder Gerbsaure enthaltendem A. wirk- 
samore Vitamin-B-Extrakte ais m it reinem A. Da seitdem die Uneinheitlichkeit yon 
Vitamin B festgestellt worden ist (antineurit. Vitamin B u. hitzest-abiles Vitamin G), 
untersuchcn Vff. dio relative Extrahierbarkeit der beiden Komponenten mit folgendem 
Resultat: Aus Milchpulyer kann unter den yerwendoten Bedingungen die Halfte des 
Vitamins B estrahiert werden; der Vitamin-G-Geh. yariiert: 30% werden aus dem
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Ausgangsmaterial herausgcholt, wenn man gallussaurohaltigen A. verwendet; salz- 
saurer A. nimmt prakt. koin Vitamin G auf. Dieselben relativen Mengen von B  u. G 
(l/3—a/5) bleiben im Biiokstand. Die Extrahierbarkcit wird in keinem Falle durcli 
Zusatz von Bonzoesaurc, Gallussaure oder HC1 noch crhóht. Bei jeder Fraktioniorung 
geht G vorloren — Zusatz von Gallussaure zum vorwcndoton A. Bcheint das Vitamin G 
im Extrakt zu erhalten. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1477—80. April 1933. New York 
City, Columbia-Umv.) BERGMANN.

J. Tillmans und P. Hirscll, Vitamin O. Es werden die Grunde dafiir zusammen- 
gestellt, daB dor dio Red. von 2,6-Dichlorphcnolindophonol bewirkende Inhaltsstoff 
der pflanzlichon Lobensmittol mit Vitamin C idont. ist. Die Vitaminwrkg. kommt dem 
reduzierenden Stoff u. seinem orsteren Oxydationsprod. zu; das Vitamin diirfte im 
Organismus ais Sauerstoffubertriiger fungieren. Der aus Hagebutten isolierto redu- 
zierendo Stoff erwies sich ais ident. mit der Ascorbinsaure von S z e n t - G y o r g y i  ; von ihm 
goniigten 0,5 mg pro Tag, um Moorschwoinchen von Skorbut frei zu halten. Dio Vitamin- 
wrkg. ist sicher nicht auf Vcrunreinigungen der fraglichen krystall. Praparate zuriick- 
zufiihren — da sio bei Prodd. yerachiedenstcr Herkunft stots in gleicher GroBe auftritt. 
Bemorkonswort ist, daB vom Vitamin C relativ groBo Dosen notwondig sind. (Natur- 
wiss. 21. 314—15. 28/4. 1933. Frankfurt a. M., Univ.-Inst. f. Nahrungsmittel- 
chemie.) B e r g m a n n .

T. Reichstein, A. Griissner und R. Oppenauer, Die Synthese der d-Ascorbin- 
sdure (d-Form des Ó-Vitamins). (Vorl. Mitt.) Vff. habon dio Synthese des Yitamins C 
(Ascorbinsaure) unter Zugrundelegung der Formel (I) von MlCHEEL u. K r a f t  (C. 1933.
I. 1965) durchgefiihrt. Andorę Formeln, dio eine CH2-Gruppe im Vitaminmol. des- 
wegon annehmen, weil Ascorbinsaure unter Erhaltung des Carboxyls mit 2 Moll. p-Nitro- 
phenylhydrazin roagiert, konnen deswegen unberiicksichtigt bleiben, weil I dio Gruppo 
—CO—CH-COOH bzw. das Dionolsystems —C—C-COOH onthiilt, das auch fiir dio

OH HO OH
charakterist. Red.-Verhaltnisse yerantwortlich ist (vgl. die Rod. von Dioxyweinsaure zu 
Dioxymaleinsaure bzw. Dioxyfumarsaure; FENTON, J . chem. Soc. London73 [1897]. 78). 
Auf d-Xyloson (II), ais furoider Lactolring formuliert, wurde Blausauro oinwirken 
gelassen (III) u. das Prod. mit verd. HC1 hydrolysiert. Das wohlkrystallisiorte Aceton- 
doriv. (F. 206—209°) dor rohen d-Ascorbinsaure hatto die richtigen Analysenwerte, 
den ricłitigen F . u. reduzierto nach dem Neutralisieren 2,6-Dichlorphenolindophenol, 
sauro Jodlsg. u. wss. Silbernitrat. An der rohon Ascorbinsaure wurde Linksdreliung 
festgestellt. Es folgt daraus, daB dio natiirlicho Ascorbinsaure dio 1-Threonsaurekon- 
figuration besitzt (was inzwischen bereits von anderer Seite bowieson worden ist. —
D. Ref.). Das yorliegende Praparat ist der opt. Antipodo dos naturlichon. — Yff. 
weisen darauf hin, daB 1-Ascorbinsaure der d-Galacturonsauro (IV) sehr ahnlich ist. 
Der Ubergang von IV in I ist durch Saucrstoffyerschiebung u. Anhydrisierung moghch, 
so daB boi dem haufigen Vork. von (polymercr) Galakturonsaure im Pflanzonreich, 

COOH OH CN COOH
O -Ó H  O— CH O —CH HOCH

ÓO ÓHOHÓO
II

ÓO

1 , 1

CHOH ÓHOH
— CH — ÓH LUÓHOH B  ÓHOH

-ĆH IIOÓH
ÓH^OH ÓHaOH ÓH,OH CHO

auch in don Citronon, die biol. Bldg. von I aus IV moghch erschcint. (Helv. chim. Acta 
16. 561—65. 2/5. 1933. Zurich, Eidgen. Techn. Hochsch.) B e r g m a n n .

Johannes Briiggemann, Notiz ilbcr die antiskorbutische Wirkung der Ascorbin
saure. Ein von TiLLMANS aus Hagebutten hergestelltes Vitamin-C-Praparat (Ascorbin
saure) wurde auf seine Wirksamkcit gepriift (vgl. C. 1933. I. 1156). 600 y schiitzen 
ein Meerschweinchen dcutlich vor Skorbut. 400 y  genflgen dazu noch nicht. (Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 216. 139—40. 13/4. 1933. Leipzig, Tierphysiol. Inst. d. 
Univ.) B e r g m a n n .

Hans v. Euler und Carl Martius, Vermche iiber das Oluco-Red-ukton. (Vgl. C. 1933.
1. 3963.) Den von Vff. (1. c.) isolierten Stoff durften bereits W i n t e r  (Z. Ver. dtsch. 
Zuckerind. 44 [1894]. 1049), sowie N e l s o n  u . B r o w n e  (C. 1929. I .  2405) in Handen 
gehabt haben. Vff. konnen sich aber der von den letzteren Autoren fiir die Yerb. vor-
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gesehlagenen Fonnulierung ais Malonsaurehalbaldehyd nieht anschlicBen. Dic Rkk. 
der Vcrb. sprechen fiir die Struktur I  eines OxyinaIondialdehyds oder Enoltartron- 
aldehyds. Vff. diskutieren, ob nieht eino ahnliche Atomgruppierung wie dio von ihnen 
im Redukton angenommone auch in der Ascorbinsiiuro yorliegen konnte. Dio Forinel II 
wlirde dio bisher an der Ascorbinsaure erhaltenen Ergebnisse ebenso befriedigend er-

klaren wie dic bisher vorgeschlagenen Eormeln. Glucoredukton liefert mit Phenyl- 
hydrazin ein rotes Diphenylhydrazon, F. 176°, u. ein gelbes Triphenylhydrazon, F. 166°, 
die in ihren Eigg. ident. sind mit den beiden von V. P k c h m an w  u .  J e n i s c h  (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 24 [1891]. 3255) aus Mesoxalaldehyd u. Phenylhydrazin erhaltenen 
Yerbb. — Dureh Einw. von Hamstoff auf Glucoredukton in saurer Lsg. erhiilt man 
eine krystallisicrto Sub-stanz, die sich beim Erhitzen auf 200—220° zers. — Mit Diazo- 
methan liefert Glucoredukton ein Monomethylderw. (aus A. Krystalle, F. 67°), das in 
alkal. Lsg. leicht verseift wird. Monomethylrcdukton hat nieht dio reduzierenden 
Eigg. des freien Reduktons; mit FeCl3 gibt es eine starkę dunkelblaue Farbrk. (Ark. 
Kem., Minerał. Geol., Sor. B. 11. Nr. 14. 4 Sciten. 1933. Stockholm, Uni\r., Biochom. 
Inst.) WlLLSTAEDT.

Hans v. Euler, Karl Myrback und Henry Larsson, Saucrstoffaufnahme. dureh 
Yitamin-G-haltige Organe und dureh Glucoredukton. Bei der Unters. der 0 2-Zehrung 
von Ascorbinsauro im BARCROFT-WARBURG-App. muB den Ansatzen zur Ausscbaltung 
zufalliger Schwcrmetallkatalysen etwas KCN zugesetzt werden. Boi Verschiebung 
von pn =  9,0 auf ph .== 9,5 erfolgt eine Ycrdoppelung der Sauerstoffaufnahmc. Dieso 
Aufnahmefiihigkeit fiir 0 2 muB einem doppelt geladenen Anion, also dem Anion einer 
Enolform zukommen. Bei der Unters. dor Scliwermetallwrkg. auf dio O.-Aufnahme 
zeigt sich Cu don anderen untersuchten Metallen (Mn, N i, Fe, Co) erheblich iiberlegen, 
Co hemmt sogar etwas. Ascorbinsaure nimmt in RlNGER-Lsg. schneller 0 2 auf ais in 
Phosphatpuffer, die aktivierende Wrkg. der Ringerlsg. geht auf dic Ggw. von CaCl2 u. 
NaCl zuriiek, die auch fur sich aktm erend wirken. — Die Entfarbungsgesehwindigkeit 
von Mcthylenblau durcli Ascorbinsaure hat bei pn =  5—7 ein sehr ausgesprochenes 
Minimum, das wahrschcinlich dem Zusammenwirken zweier Aciditatscinflusse ent- 
springt, namlich dcm EinfluB der Aciditat auf die Ascorbinsauro (in saurer Lsg. ziemlieh 
stabil, ab ph =  8 gierig 0 2 aufnehmend) u. dom EinfluB der Aciditat auf das Methylen- 
blau, dessen Oxydationswrkg. besonders in saurer Lsg. hervorzutreten scheint. — Dio 
Sauerstoffzehrungon versehiedener lieduklone (iiber Rcduktonc ygl. C. 1933. I. 3963) 
werden verglichen u. der EinfluB des pn untersucht. Erwarmt man verschiedeno 
Monosen unter glcichen Bodingungen mit Alkali, so zeigt danach dio aus Mar,nosa 
gowonnene Lsg. dio geringste Geschwindigkeit der 0.,-Aufnahme. Setzt man sio 1, so 
ergeben sich: fiir Glucose 5, fiir Arabinose 9, fiir Fruclose 14 u. fiir Xylose 15. Dio 0 2- 
Zehrung des Glucorcduktons ist von der gleichen GroBcnordnung wie dio der Ascorbiu- 
saure. — Nebennicren r i n d e  enthalt bedeutend mehr Vitamin C ais Nebennicren- 
m a r k ;  trotzdem ist dic Sauerstoffzehrung bei Mark nahezu 3-mal so hocli wio bei 
Rinde. Móglicherweisc hangt die hohe 0 2-Zehrung des Marks mit der Bldg. von Omega- 
Adrenalin (C. 1930. II. 938) zusammen. Adrenalin setzt dic Geschwindigkeit der 
0,-Aufnahme von Ascorbinsauro u. von Dioxyaeeton herab. Bei E x t r a k t e n  aus 
Nebennierenrindo u. -mark hiingt das wechselseitigo Verhaltnis der Oxydations- 
geschwindigkeiten davon ab, ob dio Extrakte mit Ringerlsg. oder verd. Essigsaure 
hergestellt sind. Bei den Ringerextrakten iibertrifft der BIarkextrakt den Rinden- 
cxtrakt um das 10—20-fache, wahrend bei den Saureoxtrakten nur unwesentlicho 
Unterschiede bcstchen. Da aber auch dor Saureextrakt dureh Zusatz von Ringerlsg. 
zur selben 0 2-Aufnahmo gebracht werden kann, wie der Ringerextrakt, ist gezeigt, 
daB der Effekt nur auf der aktiyierenden Wrkg. der Salze der Ringerlsg. beruht, nieht 
darauf, daB die Ringerextrakte irgendeinen hochreduzierenden Stoff enthalten, der in 
den Saureextraktcn fehlt. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 217. 1—22. 15/5.1933. 
Stockholm, Univ., Biochem. Inst.) WlLLSTAEDT.

Ludwig Pincussen, Ober Veranderuiujcn des Słofjwechsels unter Bestrahlung. 
V II. Fuyuo Tanino, Verdnderungen des Katalasegehaltes. (Vgl. C. 1930. II. 3802.) 
(Biochem. Z. 234. 478— 83.) W a d e h n .

Ludwig Pincussen, Uber Verdnderungen des Stoffwechsels unter Bestrahlung.

II
O
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V III. Ludwig Pincussen. Uber die Bceinflusmng den Blulzucker terandernder
Fakloren in den Organcn durch Slraliluiuj und Insulin. (VII. vgl. vorst. Ref.) (Biochem. 
Z. 239. 290—302.) . W a d e h n .

Ludwig Pincussen, Uber Veranderungen des Stoffwechsels unter Ilestrahlung.
IX. Soitiro Yokota, Der Glutathiongehalt der Organe. (VIII. vgl. vorst. Ref., vgl. auch
C. 1932. I. 541.) (Biochem. Z. 239. 303—09. Berlin, Biolog, chem. Inst. d. stadt. 
Krankenh. am Urban.) W a d e h n .

John H. Talbott und Jost Michelsen, Hitzekr&mpfe. Klinisehe und chemwche 
Unlcrsuchung. Beschreibung von 5 Fallen. Die Hitzekriimpfe sind atiolog. bedingt 
durch Verlust an Alkali, Chloriden u. W. infolgo starker SehweiBabsonderung. Therapie: 
Intravenóse Injektionen von NaCl-Lsgg. u. Milchdiat. Prophylakt. werden hohero 
Salzgaben empfohlen. (J. clin. Invest. 12. 533—49. Mai 1933. Boston, Fatigue Lab., 
Morgan Hall, Harvard Univ. u. Bouldcr City, Nevada, Six Comp. Hosj).) L o h m a n n .

Robert H. Wilson, Nitritabsorption nach oraler Zufulir ton Wismulmbnitrat.
O • BiN03 wird im Darm zers. Bi erscheint nur in Spuren im Harn. Das Anion wird 
resorbiert. Wird es ais N itrit resorbiert, ho muB vor der Ausscheidung eino Oxydation 
stattgefunden haben, denn im Harn der Vers.-Hunde waren Ni tratę vermehrt u. Nitrito 
nicht sicher nachweisbar. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 961—62. 1932. Yale Univ., 
Dep. of Pharmacol.) OPPENHEIMER.

Irvine Heinly Page und Frank George Young, Die Wirkung intratenoser Zufuhr 
ton Phosphatiden auf die Zuckcrausscheidung ton phlorrhizinvergifteten Hunden. Wss. 
Phosphatidemulsionen (hergestellt aus menschlichen Gehirncn, cerebrosidfrei, vor- 
wiegend Ccphalin, aber auch Lecithin enthaltend) haben keinen EinfluB auf den 
Glucose/N-Quotienten im Harn. Anhaltspunkte fiir die Umwandlung von Fettsauren 
in Zucker lieBen sich in diesen Verss. nicht finden. (Bioehemical J . 26. 1528—31. 1932. 
London, Univ., Coli. Dep. of Physiol.) OPPENHEIMER.

A. Freytag, Uber den Einflup ton Thymianol, Thymol und Cartacrol auf die 
Flimmerbewegung. Dio Wirksamkciten der Lsgg. von Thymianol u. von Thymol u. 
Carvacrol wurden am Flimmcrepithel der Rachenschleimhaut des Frosches gepriift; 
sie yermochten in Konzz. 1: 5000 bzw. 1: 50000 bzw. 1: 200000 die Tśitigkeit des 
Flimmerepithcls fordernd zu beeinflusscn. Thymol u. Carvacrol sind die einzigen auf 
das Flimmerepithel wirkenden Bestandteile des Thymianóles. Die gcgeniiber seinen 
Komponenten geringere Wrkg. des Thymianóls ist aus der schleehten Loslichkeit des 
Ols im wss. Dispersionsmittel zu erklaren. (Pfliigers Arch. ges. Physiol. Menschcn 
Tiero 232. 346—48. 2/5. 1933. Innsbruck, Uniy., Physiol. Inst.) W a d e h n '.

Jan Smilga, Verlangerung de,r lokalandsthesierenden Wirkung alter und neuer 
Cocaincrsalzmittel auf die Hornhaul nach subculaner Einterleibung ton Morphin. Die 
hornhautanasthesicrende Wrkg. von Cocain u. Cocainersatzmitteln: Panlocain, Eucainli, 
Tropacocain, Larocain, Notocain, Tulocain u. Psicain wird bei Meerschweinchen 
durch subcutan injizicrtes Morphin in Doscn, die an sich noch keinen EinfluB auf den 
LidschluBreflex austiben, Yerlangcrt, wobei Wirkungsstarke u. Dauer der Hornhaut- 
aniisthesie nicht Vollig parallel gehen. Die Wrkg. Morphin-Psicain ist die Folgę einer 
echten Potenzierung. Wahrscheinlich beruhen auch dio anderen Kombinationswrkgg. 
auf Potenzierungen. AbschlieBend wird der Mechanismus der bcobachteten Wrkg. 
erortert. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 170. 303—11. 24/4. 
1933. ltiga, Pharmakol. Inst. d. Lettland. Univ.) M ahn.

Nathan B. Eddy, Dilaudid (Dihydromorphinonhydrochlorid). Bericht iiber klin. 
u. experimentelle Erfahrungen, hauptsachlich deutscher u. cngl. Beobachter, bzgl. 
Indicationen, Toleranz, Suchtgefahr u. Nobenwrkgg. des Dilaudids im Vergleich mit 
Morphin. Zahlreiche Literaturangaben. Vorlaufigo Mitteilungen iiber cigene pharmakol. 
Unterss. Da Dilaudid nicht vSUig frei von Toleranz- u. Suchtgofahr u. von Neben- 
wi-kgg. ist, sollto seine langer dauerndo Anwondung mit der bei Morphin iiblichen 
Vorsicht orfolgen. (J . Amer. med. Ass. 100. 1032—35. 1/4. 1933. Ann Arbor [Mich.], 
U. S. A., Univ.) D e g n e r .

H. J. Lameris und C. H. Lenshoek, Struma und Jod. Erfahrungen iiber Wrkg. 
von J bei Struma u. Thyreotoxikose sind widersprechend. J  ist kein Heiłmittel gegen 
Struma, seine Anwendung bringt groBe Gefahren mit sich. (Nederl. Tijdschr. Genees- 
kunde 77. II. 1519—30. 8/4. 1933. Utrecht, Univ.) GROSZFELD.

K. B. Lehmann, Studien iiber die Wirkung der Chloraniline und Chlortóluidine 
und des salzsaurcn 5-Chlor-2-loluidins. Die Angaben iiber das Verh. der genannten 
Basen ais gewcrbliche Giftc sind bisher sehr liickcnhaft; ein Fali einer todlich yerlaufenen
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Vergiftung mit p-Chloranilin s. im Original. Die Unterss. des Vfs. wurden mit o-, m- 
u. ‘p-Chloranilin (I, II u. III) u. m it 4-, 5- u. G-Chlor-2-aminololuol (IV, V u. VI) angestellt. 
Die Fliichtigkeit der Basen im Luftstrom ist gering u. laBt sich nur bei I, ń ,  III  u. VI 
annahernd ermitteln; sie betriigt bei I 1,8—2,1 mg/3 1 Luft bei 20°, was einer Sattigung 
von ca. 90% entspricht. Dieser geringen Fliichtigkeit entsprechend konnen ICatzen 
ohne wesontliche Schadigung wochenlang taglich 6 Stdn. in einem mit den Basen 
gesatt. Luftstrom gehalten werden. Bei subcutaner Lijektion u. bei Aufnahmo von 
der H aut aus sind die Verbb. giftig; Katzcn vertragen im allgemeinon 125 mg/kg, 
310 mg/kg sind meist tódlich. Auf die H aut gebracht wirken 2 g meist tódlich, etwa 
dio Hiilfte wird resorbiert. Die Symptome u. Sektionsbefunde stimmen mit denen bei 
Anilinvergiftung iiberein. — Das HCl-Salz von AT wird von der Haut- aus nicht auf- 
genommen; der Staub greift Nasenschleimhaut u. Bindehaut an; bei starker Einw. 
treten auch Erkrankungcn dor tieferen Luftwegc u. der Lunge auf. — Quantitative 
Best. der Verbb. I—VI erfolgte durch passendo Anwendung des Bromierungsverf. 
von F r a n c i s  u. H i l l  (C. 1925. I. 414); IV—VI wurden sta tt in H2S 04 in Eg. titriert. 
1 ccm 0,1-n. KBrOj-Lsg. entspricht 3,187 mg I  u. III, 2,125 mg n ,  3,538 mg IV u. VI 
u. 7,075 mg V. (Arch. Hyg. Bakterio]. 110. 12—32. April 1933. Wiirzburg, Hygicn. 
Inst. d. UlliT.) OSTERTAG.

Ernst Frankel und Paul Gereb, GeschumUtwachstwn und Vi/amine. I. Mitt. 
Hypervitaminose ais Stimulanz bei der heterologen Verimpfung des llattensarkoms (Jensm) 
auf die Maus (Frankel und Gereb). Bei Uberfutterung mit Vitaminen (A, B, C, D) 
konnte unter 32 Tieren bei 12 das J e x s e x - Sarkom der Ratte auf die Maus iibertragen 
werden, unter 30 Tieren auf n. Kost nur 2-mal, unter 39 vitamin- u. mineralienarin 
ernahrten Tieren keinmal. Bei don hypervitaminot. ernahrten Tieren crreichten dio 
Tumoren erheblicho GroBe, so daB ein Teil der Tiere zugrunde ging. Nur bei hyper- 
vitaminot. Vorfuttcrung gelang es bei einem unter 10 Tieren, den Rattentumor in
2. Gencration von Maus auf Maus zu iibertragen, es gelang nicht bei n. oder vitamin- 
armer Vorfiiiterung. Boi heterologen Mausetumoren, die bei n. Kost entstanden, 
gelang Weiterimpfung auch nicht auf hypervitaminot. cmiihrte Tiere. Die Riick- 
impfung von Mausetumoren auf die Ratte gelang bei n. u. vitaminarmer Kost stets 
ohne Schwierigkoiten. (Z. Krebsforschg. 39. 93—96. 23/5. 1933. Berlin, Charitó, 
Inst. f. Krebsforschg.) SCHWAIBOLD.

Ernst Frankel und Paul Gereb, Geschwulstioachstum und Vitamine. II . Mitt. 
Einflufi der Vitamine auf das Wachstum der Impftumoren wahrend der Qraviditat und 
Laclation (GerŁb). (I. ygl. vorst. Ref.) Bei n. ernahrten Vers.-Tieren mit Mausecarcinom 
war in der 2. Halfce der Schwangerschaft u. in der Stillperiode eine Hemmung der 
Impftumoren zu beobachten, wahrend diese bei yitamin- u. mineralarm ernahrten 
Tieren bereits in der 1. Halfte der Schwangerschaft auftritt. Durch hypervitaminot. 
Futterung wird die Hemmung der Tumoren iiborhaupt aufgehoben. Es wird angenom- 
men, daB die Hemmung des Tumorwachtsums wahrend der Zeit der Trachtigkeit u. 
des Saugens auf relative Vitaminarmut des betreffenden Organismus zuruckzufiihren ist, 
indem Waehstumsstoffe u. Vitamine im Fótus oder Saugling gespeichert werden. 
(Z. Krebsforschg. 39. 97—100. 23/5.1933.) S c h w a ib o ld .

Ernst Frankel und Paul Gereb, Gcschwulstwachstum und Vitaminc. III . Mitt. 
Jlezidivtvachsłum ton Impftumoren (Jensen-Sarkom der Ratte) und Yitamine (Frankel 
und Gerib). (II. vgl. vorst. Ref.) Hyperyitaminot. (Vitamino A, B, C, D) oder n. ernfthrte 
Tiere bekamen nach unvollstiindiger Operation in allen Fallen (28 bzw. 20) in kurzer 
Zeit Rezidive, die bei den ersteren besonders groB u. multipel waren. Bei vitaminarm 
ernahrten Tieren traten erheblieh seltener Rezidiye auf (7 von 16) u. dieso waren den 
anderen Gruppen gegeniiber im Wachstum zuriickgeblieben. Es erscheint demnach 
gegobenenfalls denkbar, daB nach Operationen maligner Tumoren zwar calor. 
ausrciohende, aber vitaminarme Kost angebracht erscheint. (Z. Krebsforschg. 39. 
101—03. 25 /5. 1933.) S c h w a ib o ld .

Paul Engel, Ober den Einflup des Vitamins E  auf Impftumoren. Das Angehen 
u. Wachstum von Impftumoren bei Mausen wird durch parenterale Beibringung eines 
vitamin-E-reichen Weizenkeimóls nicht wesenthch beeinfluBt. Die Lebensdauer von 
Careinomtieren wird durch diese Substanz verkiirzt. Sarkomtiere werden durch sie 
nicht wesentlich geschadigt. (Z. Krebsforschg. 39. 148—51. 25/6. 1933. Wien, Kranken- 
haus d. Kaufmannschaft.) ScHWAIBOLD.
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L. K. Wolll, Vitaminen. Uitgoyen door liet rijksinstituut voor pharmaco-therapeutisch 
ondorzoek. a’Gravenhage: Allgemeene landsdrukkerij 1933. (54 S.) 8°. f. 1.25.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Virgilio Lucas, Uber die chemische Zusammmsetzung von Maytenus ilicifolia. 

Bestimmt wurden: Feuchtigkeit, G!eh. an wasserloslichen Substanzen, Geh. an ather- 
lóslichon Substanzen, Asche. Qualitatiy -wurden im wss. Extrakt nachgewiesen: Tannin, 
Farbsloffa, Schleimsubstanzen. (Boi. Ass. brasil. Pharmaceut. 14. 55—58. Febr. 
1933.) WlI.LSTAEDT.

Virgilio Lucas, Herstclhmg von Quecksilbersalbe mil Hilfe ton Ferrichlorid. Vf. 
weist darauf hin, dafl beim Schiitteln von Hg m it FeCl3-Lsg. ein groBer Teil des Hg 
in HgCl iibergeht. Da die Quecksilbersalbe ihre besondere Wrkg. gerade der Resorbier- 
barkeit des metali. Hg yerdankt, ist eine naeh dem genannten Verf. hergestellte Salbe 
naeh Ansieht des Vfs. nieht yollwertig. (Boi. Ass. brasil. Pharmaceut. 14. 110—11. 
Mara 1933.) W i l l s t a e d t .

H. Janistyn, Astrolatum. Astrolalum „wei£S“ u. „gelb“ bestehen aus geruch- u. 
geschmacklosen KW-stoffen von paraffinahnlieher Bcsohaffenheit. F. 61°, bzw. 59,5U. 
Indifferent gegen Kaliumpermanganat. Die an Astrolalum, Astrolatumvasdinc u. 
Handelsyaselinen naeh D. A.-B. ausgefuhrten Unterss. sind in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 19. 76—77. 10/3. 1933.) E llm f .R .

E. Belani, Konservierung leicht in Fdulnis ubergehender Stoffe dureh „Raschit“. 
(Wbl. Papierfabrikat. 64. 280. 22/4. 1933. — C. 1933. I. 2432.) II. S c h m id t .

Robert Heisler, Tsohechoslowakei, Stabile Fisenpraparate. 5 g FeCI2 in 95 g 
700/Oig. Layuloselsg. werden mit 0,50 ccm verd. HC1 yersetzt; naeh 3 Tagen Luft- 
u. Lichteinw. ist die Oxydation des Fe” yollendet. Jodomctr. Titration yon 2,5 g 
Praparat ergibt 0,1 ccm 7ioo‘n - Na2S20 3. (Tschechosl. P. 40 824 vom 16/1. 1930, 
ausg. 10/9. 1932; Zus. zu Tschechosl.> . 38 455; C. 1933. 1. 2724.) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Schmidt, 
Wuppertal-Vohwinkel), Herslellung von komplexen Metallsalzen aromatischer Ver- 
bindungen, dad. gek., daB man bei der an sich bekannten Herst. neutral 1. Komplex- 
salze aus solchen aromat. Dioxyverbb., die saure, salzbildende Substituenten enthalten, 
u. Metallen, dereń Ordnungszahl gleieh oder groCer ais 22 ist, Oxyde oder Hydroxydo 
des Mg, Ca oder Sr ais bas. Stoffe yerwendet. — Ais Komplexbildner lassen sich ver- 
wenden die Carbonsauren u. Sulfonsauren des Brenzcateehins u. seiner Substitutions- 
prodd., wie Pyrogallol, des o-Dioxynaphthalins u. der o-Dioxyanthracenverbb. Das 
Verf. ermoglicht die Herst. 1. Komplexsalzo von Metallen, dereń Ordnungszahl gleieh 
oder groCer ais 22 ist. Ihre Zus. ist an stochiometr. Verhaltnisse nicht gebunden. Sie 
haben Bedeutung fiir dio therapeut. Anwendung ais Injektionspruparate, u. erweisen 
sieh yielfaeh geeigneter ais dic entsprechenden Alkali- u. Aminsalze der bzgl. Metall- 
komplexverbb. Ihr hoheres Mol.-Gew'. ermoglicht yielfaeh, isoton. Lsgg. der Prodd. yon 
hoher Konz. herzustellen. Z. B. wird zu einer h. Lsg. yon brenzcatechindisidfonsaurem 
Ca (I), hergestellt aus Brenzcatechindisulfonsaure u. CaCl2, in W. feuehte Sb20 3-Paste ge
geben, dann setzt man unter fortgesetztem Kochen Kalkmilch bis zur neutralen Rk. zu, 
kocht noch kurze Zeit weiter, filtriert vom ubersehussigem Sb„03 ab, engt das F iltrat 
ein u. fallt dureh Einriiliren in CH3OH; so erhalt man antimoivIl-brenzcatechindisulfcm- 
saures Ca ais farbloses, in W. mit neutraler Rk. 11. Pulyer; dio wss. Lsg. gibt m it verd. 
HC1 oder verd. NaOH keinen Nd. — Verwendet man zur Neutralisation des beim 
Kochen von I  m it Sb20 3 erhaltlichen Prod. verd. NaOH, so entsteht das antimon'11- 
brenzcatechindisulfonsaure Ca-Na (II) mit niedrigerem Ca-Geh. — Auch aus brenz- 
calechindisulfonsaurem Na  (HI), Sb20 3 u. Ca(OH)2 erhalt man II. — Bi(OH)3 u. I geben 
wismutbrenzcatechindisulfonsaures Ca, gelbes, in W. mit saurer Rk. 11. Pulvor; dureh 
Zusatz verd. NaOH oder von Diathylamin oder yon Kalkmilch wird eine neutrale Lsg. 
hergestellt. — CuCl2 u. I  liefem analog Cu-brenzcatechindisulfonsaures Ca, blaues, in W . 
mit neutraler Rk. 11. Pulyer, mit Oxalsaure ist der Ca-Geh., m it H2S der Cu-Geh. naeh- 
weisbar. — Aus Cu(OH)2 u. calciumbrenzcatechindisulfonsaurem Ca-Na (IV) erhalt man 
Cu-Ca-brenzcatechindisulfonsaures Ca-Na, dunkelgriines, in W. U. Pulyer, — PbO u. IV 
geben Pb-Ca-brenzcatechindisulfonsaures Ca-Na, weiCes, mit nahezu neutraler Rk. in 
W. 1. Pulyer, — III, H3SbOt u. Kalkmilch das antimon'’-Ca-brenzcatechindisulfonsaure. 
Na, weiBgraues, mit neutraler Rk. in W. 11. Pulyer, — pyrogalloldisuIfonsaures Na,
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H3Sb04 u. Ga(OH)„ das SW-pyrogalloldisulfonsaure Ca-Na, weiBgraues Pulver, — III, 
SnCl2 u. MgO das Sn-brcnzcatcchindisulfonsaure Mg-Na, schwach gefarbtes Pulver, —
III, ĆuCl2 u. MgO das Cu-brenzcatechindisulfonsaure Mg-Na, — III, CuCl2 u. Sr(OH)2 
das Cu-brenzcatechindisulfonsaure Sr-Na, griines Pulvcr, — 2,3-dioxynaphthalin-0- 
sulfonsaures K, FeCl3 u. Ca(OH)2 das Fcnl-dioxynaphthalinsulfonsaure Ca-K, in W. 11. 
dunkelrotes Pulver, — Brenzcatechin-o-carbonsaure, FeCl3 u. Ca(OH)2 das Fem-brenz- 
catechin-o-carbonsaure Ca, dunkel-ńolettes Pulver, — IV u. ZnO das Zn-brenzcatechin- 
disulfonsaure Ca-Na, wciBes Pnhrer, — IV u. CoCl2 das Co-brenzcatechindisulfonsaure 
Ca-Na, blaulichrotes Pulver, — IV u. Bi(OH)3 das Bi-Ca-brenzcatechindisulfonsaure 
Ca-Na, farbloses Pulver, — IV u. CuCl,, das Cu-brenzcatechindisulfonsaure Ca-Na, griines 
Pulver, •— IV u. Sb(OH)3 das Sbxl'-Ca-brenzcatechindisulfonsaure Ca-Na, farbloses 
Pulver, — I  u. Sr(OH)2 das Sr-brenzcatcchindisulfonsaure Ca, farbloses Pulver, der Sr-Geh. 
laBt sich durch die rote Flammenfarbung nachweisen, — IV u. ThClt , das Th-brenz- 
catechindisulfonsaure Ca-Na, schwach gefarbtes Pulver, — Bi-Ca-brenzcatechindisulfon- 
saures Na  erhalt man aus III, Bi(OH)3 u. Ca(OH)2, — u. Sbm-Ca-brenzcatechindisulfon- 
saures Ca-Na auch aus HI, SbCl3, CaCL, u. Ca(OH)2. (D. R. P. 567754 KI. 12qvom 
4/6. 1930, auag. 9/1. 1933.) '  S c h o t t l a n d e r .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Berendes, 
Wuppertal-Sonnbom, und Ludwig Schiitz, Wuppertal-Elbcrfeld), Darstellung ton 
neutralen, ólloslichen Wismuisalzen fiir therapeutische Zwecke, dad. gek., daB man Sauren 
dor allgemeinen Formel: (RJ- (R2)- CH - C02H, worin Rj u. R2 unter sich gleiche oder 
yorschiedene aliphat. oder isocycl. Reste bedeuten, mit Bi20 3 oder Bi(OH)3 in an sich 
bekanntor Weiso bohandelt oder Salze der genannten Sauren mit einem geeigneten 
Bi-Salz nach bekannten Methoden zur Umsetzung bringt. — Mit Bi20 3 verlauft die Rk. 
nach der Gleichung: G (Rj)- (R2)-CH-C02H +  Bi20 3 =  3 H20  +  2 ([R,] -[R,] • CH-C02)3Bi. 
Dio entstandonen Salze enthalten in allen Ftillen an 1 Grammatom Bi 3 Moll. dor Fett- 
siiure gebunden. Sio sind in W. swl., 11. in organ. Losungsmm., sowie in fetten Olen, 
zorsetzen sich mit W. nur auBerst langsam, schneller in Ggw. von Alkali u. sind teils 
krystallin., teils Ole. Da sie boi therapout. Verwendung in erheblichcr Menge im Ge- 
hirn gespeichert werden. erweisen sio sich im Gegensatz zu den bereits bekannten Salzen 
des Bi fiir die Behandlung der Oehimlues ais geeignet. Z. B. wird Phenyldthylessig- 
saure mit feingepulvertem Bi20 3 einige Stdn. auf 90—100° erhitzt. Zur Rntfernung 
des gebildoten W. wird die M. m it Bzl. aufgenommen, die Bzl.-Lsg. vom W. getrennt, 
filtriert u. aus dem F iltrat das Bzl. zweckmaBig im Vakuum abdest., wobei das phenyl- 
idhylessigsaure B i  ais dickes, zahes, mit fetten Olon in jedem Vorhaltnis mischbares 
Ol mit 30,3% Bi zuruckbleibt. — Eine wss. Lsg. von phenylłndylessigsaurem Na wird 
mit Glycerin yermischt. Andererseits wird krystallin. Bi(N03)3 in Glycerin gel., W. 
hinzugefugt u. dio Lsg. unter starkom Riihren zu der ersten Lsg. gegeben. Das olig 
abgesohiedene Reaktionsprod. wird m it w. W. mehrmals durchgeschiittelt, vom W. 
getrennt, in Bzl. gel. u. wie oben aufgearbeitet. Das phenylbuiylessigsaure B i ist ein 
dickes, zahes Ol m it 25,9% Bi. — Wcitere Beispiele betreffen die Herst. von: didthyl- 
essigsaurem Bi, Krystalle, mit 36,3% Bi, in den ublichen organ. Losungsmm. U., — 
von: cyclohexenylessigsaurem Bi, dickes, nahezu farbloses Ol, — sowie von: benzyl- 
athylessigsaurem Bi, farbloses, zahes Ol, mit 28% Bi. (D. R. P. 559 630 KI. 12o 
vom 2/4. 1930, ausg. 22/9. 1932.) ScHOTTLANDER.

C. F. Boehringer & Soeline G. m. b. H. (Erfinder: Lorenz Ach und Christian 
VOn Hofe), Mannheim-Waldhof, Darstellung von Abkimmlingen des H-Aminochinolins (I), 
dad. gek., daB I  oder seine Substitutionsprodd. der Einw. von H N 02 unterworfen u.

die, gegebenenfalls nach einigem Stehen, in fester Form anfallenden 
Rk.-Prodd. abgetrennt werden, wobei die Vervollstandigung der Rk. u. 
die Abscheidung der Rk.-Prodd. gewunsclitenfalls durch Zusatz indif- 
ferenter saureabstumpfender Mittel begiinstigt werden kann. — 
Diazotiert man z. B. I  in HC1 mit N aN 02 unter EiBkiihlung, laBt 
*/, Stde. stehen u. fallt dann m it Na2SO.,, so erhalt man ein Pr od. 
nebenst. Zus., F. 153°, Krystalle aus CH3OH. — Ebenso liefert 

G-Chlor-S-aminochinolin eine Verb. vOm F. 170°, — 6-Methoxy-S-aminochinolin eine 
Verb. — Zur Abstumpfung der Saure kann man auch z. B. Marmor verwenden. — 
Dio Verbb. sind Zwischenprodd. fiir Heilmittel. (D. R. P. 576119 KI. 12p vom 
17/1. 1932, ausg. 8/5. 1933.) A l t p e t e r .

Arnold J. Gelarie, New York, V. St. A., Darstellung ron Hexamelhylenletramin- 
Zirkoniumcitrat. Man lost 5 g Zirkoniumchlorid oder -oxychlorid in 5 ccm W. u. 25 eeniA.,



1933. II. G. A n a ły s e .  L a b o r a to r iu m . 415

sctzt 12,5 ecm einer 20°/0ig. alkoh. Lsg. von Citronensdurc hinzu u. fiigt zu dom gallert- 
artigen Nd. 90 ccm einer 7%ig. alkoh. Lsg. von CaH12N v  wobei er schwerer u. korniger 
wird. Das Prod. wird m it A. gewaschen u. mit A. getrocknet; es ist 11. in W., pn =  6,55, 
Ausbeuto 8 g, Zus. C12HllJ0 9Zr. Es wird gegen Infektionskrankheiten benutzt. 
(A. P. 1 905 848 Tom 30/7. 1928, ausg. 25/4. 1933.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G. (Erfinder: Walter Schoeller und Max Gehrke), 
Berlin, Oewinnung hochgereinigter, das mannliclie Sexualhormon cnthaltender Stoffe. 
Hierzu vgl. E. P. 360116; C. 1932. I. 706. Naehzutragen ist, daB bei 0,005 mm der 
Kp. 108—112°, bei 0,001 mm der Kp. 92—98°, bei 0,0003 mm der Kp. 89—98° betragt. 
(D. R. P. 575 913 KI. 12p vom 28/9.1930, ausg. 4/5.1933.) A l t p e t e r .

A./S. Ferrosan, Kopenhagcn, Mittel gegen pemicidse Anamie. Man unterwirft 
Magen oder tier. Gewebe. mittels tier. Verdauungsenzyme, z. B. aus Taubenmagen, 
einer kiinstliehen Verdauung, bis eine teilweise Verflussigung der M. eingetreten ist. 
Der fl. Teil, der eine betrachtliche Menge der wirksamen Substanz enthalt, wird ab- 
filtriert, eingedampft u. getrocknet, wahrend der Ruckstand von dem F iltrat fiir die 
kiinstliche Verdauung eines neuen Teiles des Rohprod. Yerwendung findet. (E. P. 
387 641 vom 1/5. 1931, ausg. 9/3. 1933. Diin. Prior. 3/5. 1930.) S c h u tz .

Oskar Ried und Karl Rusleitner, Wien, Heilwasser, Heilwassergrundlagcn und 
Badezusatze in fester und fliissiger Form. Man setzt ktinstlich hcrgestellte Mischungen 
anorgan. Verbb. bzw. dereń Lsgg. oder anorgan. Verbb. mit einer organ. Komponenta 
fiir sich oder Mischungen oder dereń Lsgg. bzw. Gase der Eimv. von techn. erzougten 
Strahlen bestimmter Wellenlange irgendeines Wellenbereiches, z. B. einer Quecksilber- 
dampflampe, aus. (Oe. P. 133 032 vom 9/9. 1931, ausg. 25/4. 1933.) ScnUTZ.

Richard Wasicky, Physiopliarmakognosie. Eine Darst. d. Gesamtgebietcs d. Heildrogen aus 
d. Pflanzen- u. Tierrcich mit EinschluB d. Yitamine u. Hormone f. Pharmazouteri, 
Ohemiker, Arzte, Biologcn. Wien: Frommo 1932. (IX, 915 S.) gr. 8°. 42.—; 
Lw. 46.—.

G. Analyse. Laboratorium.
J. Kadlec, Ein neues Viscosi?neter. Der App. besteht im wesentlichen aus einem 

von einem Glycerinbad umschlossenen MeBrohr von etwa 5 ccm Inhalt. In dieses 
m it Stópseln yerschlosseno Rohr wird die zu untersuchende Fl. so weit eingefiillt, dali 
eine etwa 1,5 cm lange Luftblase iibrig bleibt. Naehdem das Instrument auf die MeB- 
temp. gebracht ist, wird es umgekippt u. die Steigzeit der Luftblase gemessen. Man 
kann je 2 Min. wahrend der Abkiihlung eine Messung yornehmen. Die Zahlen ergeben 
ein gutes Bild iiber den Verlauf der Viscositatskurve, die erst fiir eine bestiinmte Olsortc 
charakterist. ist. Die physikal. richtige Viscositiit kann dann auf Grund bekannter 
Vergleiehswerte auf ENGLEK-Grade umgereehnet werden. (Z. Zuckerind. eecliosloy. 
Republ. 57 (14). 307—08. 12/5. 1933.) T a e g e n e r .

L. Ubbelohde, Das einfachste und genaueste Viscosimeter und andere Apparate 
mit hangendem Niveau. Vf. stellt fest, daB die Viscositiit ais Materialkonstante u. 
wegen ihrer Beziehung zur Tlieorie der Fil. steigende Bedeutung hat, der aber die 
Genauigkeit aUer iiblichcn Viscosimeter nicht gefolgt ist. Vf. betrachtet krit. alle 
Viscosimeter u. stellt fest, daB selbst die besten Gebrauehsapp. Miingel aufweisen, 
die mit den iiblichen Mitteln nicht zu beseitigen waren. Vf. findet, daB ein bishor 
nicht beachtetes Phanomen, das „hangende Niveau“ , es ermoglicht, Abhilfe zu schaffcn. 
Es liandelt sich dabei um ein ganz neues Prinzip von iiber den Rahmen der Viscosimeter 
liinausgehender Bedeutung. Theoret. u. experimentell behandelt Vf. dieses Gebiet 
zuerst u. stellt fest, daB die Theorie des hangenden Niyeaus in der herkommliehen 
llichtung keine ausreichenden wissonsehaftlichen Grundlagen fand u. erst entwickelt 
werden muBte. Vf. bringt Ableitungen iiber laminarc Stromung, iiber Oberflache u. 
Dieke hangender Fl.-Schichten im dynam. u. stat. Gleichgewicht. Theorie u. Experi- 
ment fiihrten Vf. zu der grundlegenden Feststellung, daB Ort u. WTrkg. des hangenden 
Niyeaus von allen wcchselnden Fl.-Eigg. (Zahigkeit, Oberflachenspannung, spezif. 
Gew-icht) unabhangig u. bei allen Fil. gleich sind, u. daB es sich mit physikal. Sicherheit 
selbst einstellt. Dadureh wird das Niveau zu einem idealen Hilfsmittel fiir viele hydro- 
dynam. u. stat. Messungen. Vf. fiihrt Beispielo dafiir an, ohne aber alle Móglichkeiten zu 
erscliópfen. — Angewendet auf Viscosimeter ergab es einen ganz neuen App.-Typ, 
der an Stelle des herkommliehen liegenden Niyeaus ein hangendes aufweist. Waren 
dam it die Yiscosimeter schon von ihrem bisher nicht zu umgehenden Fehler subjektiver
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Niyeaueinstellung befreit, 80 entstand m it Hilfe eines einfachen Luf tein blascrohrcs, 
m it dem man daś Niveau willkiirlich einschaltcn kann, ein App. von groBer Einfach- 
heit u. iiberragender Genauigkeit, Dureh eine neue Art der Dimensionierung gelang es 
Vf., die Hohe der notwendigen Korrektur ein- fiir allemal festzulegen, was ermoglieht, 
daB die korrigierte Auslaufzeit nur multipliziert mit einer Potenz von 10 (also lediglioh 
dureh Einsetzen eines Kommas) ohne weiteres die kinemat. Yiscositat in Centistokes 
ergibt. Dureh ein besonderes Verf. gelang es Vf., die Yiscosimeter geniigend genau zu 
dimensionieren. MaBe bis auf hundertstel Millimeter werden genau eingehalten. Die 
Umwandlung der kinemat. Yiscositat in die konventionellen MaBe nach E n g l e r ,  
R edw ood  u. S a y b o lt  vermittelt eino Zalilentabelle, wahrend die dynam. Viscositat 
sich aus der kinemat. dureh Multiplikation m it der D. ergibt. Vf. konstruierte aber 
auch einen App. zur direkten Best. der dynam. Viscositat, in Anlehnung an einen 
alteren App. des Vf., dor zur Feststellung der Strukturelaatizitat in der Kolloidchemie 
yerwendet wird. Auch dio fiir diesen App. notwendigen Fremddruckerzeuger konnten 
duroh das hangende Niyeau yon bisher unyermeidlichen Druckschwankungen befreit 
werden. — Bei den bekannten App. zur Messung der stat. Oberflaehenspannung nach 
dem Steighóhenprinzip ersetzte Vf. ebenfalls das liegąndo Niyeau dureh das hangende, 
wodureh die Genauigkeit gesteigert wurde. Von dem Gebiet der Hydrodynamik geht
VI. auf das Gebiet der Grenzflaclien iiber. Dureh Ubertragung der gefundenen Regeln 
von ebenen auf absichtlich gekrummte Filmschichten gewann Vf. eino neue Metliode, 
um dynam. Oberflachenspannungen zu messen, um dadureh noch Schichtungen ma- 
teriellcr Natur, anisotrope Anordnungen der Molekule u. yerwandte Erscheinungen zu 
untersuchen; Fragen, die nach Ansicht des Vf. weiter zu kliiren, nieht nur fiir die 
Biologie u. Strukturforschung, sondern ebenso fiir die prakt. Lagerreibung (auch ein 
Problem des flieBenden Films) yon Bedeutung sind. Abbildungen, zahlreiche Diagramme 
u. Tabellcn sowio rechner. Ableitungon im Original. (Petroleum 29. Nr. 23. 1—24. 
J .  Instn. Petrol. Technologists 19. 376—420. 7/6. 1933.) K. O. M u l le r .

John Strong, Vcrdampfungstechnik fiir Aluminium. Die opt. u. mechan. Vor- 
teile von Al-Spiegeln gegenuber Ag-Spiegęln (auch gegenuber mit S i02-Sehutzsehioht 
bedeekten) werden besehrieben. Es wird daher empfohlen, Interferometerplatten mit 
Al zu tiberziehen, u. ein Verf. dafiir wird angegeben, welches die begrenzto Lóslichkeit 
von W in fl. Al ausniitzt. (Physic. Rev. [2] 43. 498. 15/3. 1933. California Inst. of 
Technology.) SKALIKS.

Edward W. Washbum, Standardzustande fur Bombmcalorimelrie.. Die jetzt er- 
reiclibaro Genauigkeit. der Bombencalorimetrio maeht es notwendig, „Standard- 
zustando“ oder Normalbodingungen festzusetzen, auf die die einzelnen Yersuchsdaten 
umzurechnen sind. Die Korrokturen konnen in extremen Fallen (z. B. Oxalsaure) iiber
1 Promille ausmaehen, meist sind sie wesentlicli geringer. Es wird gezeigt^ wio die ge- 
fundeno Verbrennungswarme yon den Verhaltnissen: angewandto Substanzmenge zu 
Bombenyol., Anfangsdruek des Sauerstoffs zu Vol. der Bombę, eingefiillte Monge W. 
zu Vol. der Bombę abhangt. Die Korrektionsgleichungen werden thermodynam. strong 
u. mit den erlaubten Vemachlassigungen ganz eingehend abgeleitet u. zusammen- 
gefaBt. Es wird zunachst —A U r, die Anderung der inneren Energio fur die isothermo 
Rk. bei 1 a t fiir die sich umsetzenden Stoffo u. die Rk.-Prodd. bereelmet, wobei auf die 
Losungswarmen von 0 2 u. C02 u. die Verdampfungswarme des W. Riioksicht genomnien 
wird. Aus unver5ffentlichten Messungen wird das Verhiiltnis der Abweichungen vom 
Oasgesetz fu r  ein Gemisch von 0 2 u. der Mol-Fraktion x  an C02 zu der Zahl fiir reinen 0 2 
angegeben: /<Oemisch:/'Oa =  1 +  3,21 • a;-(1 +  1,33-a). Entweicht 1 Mol C02 bei 20u 
bei l a t  aus der Lsg., so werden 1811-Atmospharen yerbraucht, fur 1 Mol 0 2 1151- 
Atmospkaren. Die Lóslichkeit von C02 bei 200 ais Funktion des Druckes wird graph. 
dargestellt. Die Energieanderungen beim Komprimieren yon 0 2-C02-Gemischen haben 
R o s s in i  u . F r a n d s e n  (C. 1933. I .  2065) gemessen.

H at die zu yerbrennende Substanz die Formel CoH(,0c u. ist p, der Anfangsdruek 
des02 in der Bombę, so ist die prozentuale Korrektur des Rokwertes (A Ud), um auf die 
Standardbedingungen zu kommen:

0,30-y, , , , , 6 - 2 c 2 ]  , „_ _ _ _ _  - 1  +  1,1 _  - j  (angenahert).-

Die Werte werden fiir KW-stoffe, Kohlehydrate u. ais Extremfall fiir Osalsaure 
berechnet. Fiir 30 a t ist die Korrektur in den beiden ersten Fallen — 0,03 u. —0,09%> 
fiir Oxalsaure aber —0,56°/o Genau durchgerechnet werden die Verbrennungsu-armen
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von Benzoesaure, dio die Grundlage der B om bencalorim etrie  bildon (Zusam m onstellung 
s. R o t h , C. 1928. II. 1751). D ie t)b ere in s tim m u n g  der W erte  von E . FlSCHER- 
W r e d e , D ic k in s o n , J a e g e r -v . St e in w e h r , R o t h -D o e p k e -B a n s e  i s t  n ach  Um - 
rechnung  au f Standardbedingungen nicht m eh r so gut wie dio de r Rohwerte, ab er das 
Gesamtresultat b le ib t fa s t  u n v e ran d e rt 26 434 ±  7 Jo u le , fiir N orm albedingungen 
26 413 Jo u le . Fur Prazisionscalorimetrie muB die B ldg. von H N 0 3, aq  in  d e r Bombę 
ausgeschlossen w erden. E in e  Formel zur U m rechnung  von  V erbrennungsw arm en auf 
andero  Tom pp. w ird  gegoben. M an k o m m t m it 3 g  W . in  d e r Bom bę u . m it 30 a t  0 2 au s; 
k leine A bw eichungen yon  diesen N orm alw erten  m achen w enig aus. D er D am pfdruck  
v o n  W . in  Ggw. von  kom prim ierten  G asen w ird  behandelt. (B ur. S tan d ard s J .  R es. 10. 
525—58. A pril 1933. W ashing ton .) W . A. ROTH.

Fritz Friedrichs, Oeeichte und genormte Nitrometer. K ritik der Normenyorschrift 
u. neue Vorschlage fur die Festlcgung von Meflberoieh, Striehzahl u. -abstand, Skalen- 
lange, Weite u. Fehlergrenzen in mm u. % . (Glas u. Apparat 14. 73—74. 14/5. 
1933.) R. K. M u l l e r .

H. R. Ambler und T. C. Sutton, Die Auffindung von Spuren Kohlenmonoxyd 
in Luft. Bis zu 0,015% CO in Luft lasson sich durch Palladiumchlorid, noch kloinere 
Mongen bis zu 0,0005% mit Hilfe von Jodpentoxyd nachweisen. Letzterer Grad von 
Empfindliehkeit ist zur Auffindung von CO in Luft nicht nótig, sonst eignet sich J 20 s 
aber yorzuglich zur Sucho von CO in Spuren. (Naturę, London 131. 766. 27/5. 
1933.) E. H o f f m a n n .

E lem ente u n d  anorganische V erbindungen.
Wolfgang Grotę und Heinz Krekeler, Die quanlitative Bestimmung von Schwefel 

und Halogenen in verbrennlichen Stoffen. Dor Verbrennungsapp. besteht aus einem 
Quarzrohr (500 mm lang, 17 mm lichte Weite), in das etwa in der Mitte drei Einsatze 
eingeschmolzen sind. Der ersto Einsatz, eine dreifach durchloehte Klarąuarzplatte, 
dient dazu, die brennbaren D&mpfe der durch Erwarmen von auBen mit einem Gas- 
brenner yerdampften Substanz gut mit Luft zu mischen u. ein Weiterlaufen noch 
nicht yerdampften Materials zu dem zweiten Einsatz, einem (Juarzfilter (50 mm 
Abstand), zu yerhindorn. Der dritte Einsatz ist ebonfalls ein Quarzfilter. Zwischen 
den (Juarzfiltem (80 mm Abstand) wird das (Juarzrohr m it Hilfe eines mit Asbest 
ausgekleideten Geh&use3 auf Rotglut erhitzt. Dort geht die Verbrennung yor sich. 
Die erste Filterplatte yerhindert ein Zuruckschlagen der sich hinter ihr entziindenden 
Flamme, dio zweite hii.lt den bei unyorsichtigem Yerbrennen infolge 0 2-Mangels yoriiber- 
gehend auftretenden RuB zuruck. Mit dom Quarzrohr ist durch Schliff eine Absorp- 
tionsyorlage yerbunden, die eine dicke, feinporige Glasfilterplatte u. darunter eino 
kugelfćrmige, z. T. mit Glaskugeln gefiillte Enveiterung besitzt. Der Raum tiber der 
Filterplatte ist ebenfalls m it Glaskugeln zu zwei Dritteln gefiillt. Ais Absorptionsfl. 
dient 3%ig. H20 2-Lsg., yon der je 25 ccm in die Raumc iiber u. unter dem Glasfilter 
gegeben werden. Eine hinter die Vorlage geschaltete Pumpe, z. B. eine W.-Strahl- 
pumpe saugt die Verbrennungsluft an u. die Verbrennungsgase in die Yorlage. Die 
Verwendung einer Glasfritto u. die yoraufgehendo Hydratisierung durch die yon den 
ICugeln yerteil^o FI. ermóglieht die ąuantitatiye Erfassung der bei der Verbrennung 
entstehenden SOs-Nebel. Beleganalysen lieferten sehr gute Resultate. Soli eine Ver- 
brennung zweeks Best. yon Halogenen stattfinden, so fiillt man die Vorlage mit 50 ccm 
einer Lsg., die aus 100 Vol.-Teilen 0,1-n. NaOH mit 8 Gewichtsteilen krystall. Na2S03 
bereitetist. (Angew. Chem. 4 6 .106—09. 11/2. 1933. Berlin, Edeleanu-Ges.) WoECKEL.

T. Gaspar y Arnal, Reagens auf Lithium in Oegenwart anderer Alkaliionen; 
Trennung des Lithiums vom Magnesium; quantitative Li-Bestimmung; Trennung der 
Arsenale von den Arseniten. Vf. empfichlt s ta tt des bisher gebrauchlichen Na2f iP 0 4 
zur Li-Best. das Na3As04 in ammoniakal. oder alkal. Lsg. in Ggw. yon 60—70% A. 
Bei Anwesenheit von Li entsteht ein leichter rosafarbener Nd. Zur Trennung des Mg 
vom Li wird Mg mit Na3As03, u. im Filtrat das Li m it Na3As04 ausgefallt. Arsenate 
werden umgekehrt mit einer ammoniakal. LiCl-Lsg. unter Zusatz von A., u. im F iltrat 
das Arsenit mit MgCl2-Lsg. bestimmt. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 15. 193 
bis 194. 15/5. 1933. Tenerifa, Univ. La Laguna.) E c k s TEIN.

O. TomiCek und z. Rektoflk, Ober die argenłometrische Bestimmung des Nitro- 
prussids. Silbereisen(III)-nitrosopentaoyanid Ag2[Fe(CN)5NO] ist in W. fast so swl. 
wie AgCl, die Ag'-Ionenkonz. betragt bei 18° nur 2,5 X 10-5. Daher ist die Rk.
2 Ag' +  [Fe(CNs)NO]" =  Ag2[Fe(CN)5NO] zur argentometr. Titration des Nitro-

XV. 2. 28



418 G. A n a ly s e .  L a b o r a to r iu m . 1933. II.

prussidions geeignet. Die potentiometr. Titration in neutraler oder saurer Lsg. u. 
die Fallungstitration nach VOLHARD ergeben gute Resultate. Dagegen ist bei der 
Best. nach M o h r  der Endpunkt dor Titration nicht einwandfrei erkennbar. (Coli. 
Trav. chim. Tchecoslovaquio 5. 129—35. Marz 1933. Prag, Karls-Univ., Chem.-analyt. 
Inst.) LEYSER.

J. Haslam, Die quantitative Trennung des Aluminiums vom Eisen. Verf. beruht 
auf der Falhing des Fe aus ammontartrathaltiger Lsg. ais Sulfid, Entfernung des iiber- 
schiissigen H2S aus dem Filtrat u. Fallung des Al m it 8-Oxychinolin nach B e r g  (C. 1928.
I . 946). E s ist anwendbar fiir Fe-Al-Legierungen m it bis etwa 14% Al. (Analyst 58. 
270— 72. Mai 1933. I. C. I. Northwich.) E c k s t e i n .

Rudolf Lang, Zur jodometrischcn Bestimmung von Zinh nach de.m Ferricyanid- 
verfahren. In  Erweiterung einer friilieren Arbeit (C. 1930. I. 1185) priift Vf. den Ein- 
flufl der Aciditat u. yerschiedener Alkali- u. Ammonsalze auf das dort beschriebene 
Ferrieyanidverf., die Titration kann danach in Ggw. von K2S04 u. bis zu 10% H 2SO.i 
ausgefiihrt werden. Hóherer Sauregeh. u. vor allem Anwesenheit von K H S04 ver- 
ursachen zu hohen Verbrauch an Na2S20 3. Ammonsalze storen nicht, (NH4)2S 04 ist 
sogar an Stelle von Iv2S04 ohne Bedenken zu yerwenden. Auch Rhodansalze sind zur 
Titration in schwefelsaurer Lsg. anwendbar. NH4C1 u. KC1 storen erst, wenn ihr Geh. 
5%  der Lsg. iibersteigt. Eg., Weinsaure, H3P 0 4 u. H P 03 sind ohne EinfluB auf die 
T itration in schwefelsaurer Lsg. Empir. Rk.-Gewicht des Zn =  9,965 g fiir 1 1 0,1-n. 
Na2S20 3-Lsg. Anwendung des Verf. zur Best. des Zn in Ggw. von Mn (ygl. L a n g  u. 
KURTZ, C. 1931. II. 3365), Mo (6) stort in Ggw. eines Komplexbildners (P 04'") nicht, 
Th (4) u. U (6) ebenfalls nicht. (Z. analyt. Chem. 93. 21—31. 5/4. 1933. Briinn, Deutsche 
Techn. Hochsch.) E c k s t e i n .

W. Geilmann und Fr. W. Wrigge, Nachtrag zu der Arbeit „Die Bestimmung 
des Indiums und Oalliums mit 8-Oxychinolin.“ Erganzende Literaturhinweise zu der
C. 1933 .1. 1407 referierten Arbeit. (Z. anorg. allg. Chem. 212. 32.13/5. 1933. Hannover, 
Techn. Hochsch., Inst. f. anorgan. Chem.) KLEVER.

O rganlsche Substanzen.
Ernest Kahane, Apparat zur Unlersuchung der Zerstorung organischer Verbin- 

dungen. Es wird ein zur Durchfiihnmg der C. 1932. I. 1272 beschriebenen Methode 
geeigneter Zers.-Kolben beschrieben. An einen Weithalskolben von 1500 ccm laBt sich 
mittels Schliff ein Aufsatz anbringen, der einen Tropftrichter u. das Kiihlerrohr tragt. — 
S ta tt der friiher yerwendeten reinen tlberchlorsiiure wird nun ein Gemisch von 2 Voll. 
IJberchlorsaure (D. 1,61) u. 1 Vol. H N 03 (D. 1,38) empfohlen. (Buli. Soe. chim. France 
[4] 53- 95—97. Jan. 1933.) L o r e n z .

Francisco Cignoli, Anwendungen der Komplcxe des Wolframs und Molybdans. 
Obersicht iiber die Anwendungen der genannten Komplexe zum Nachweis u. zur Best. 
reduzierender organ. Verbb. (Rev. Centro Estudiantes Farmac. Bioquim. 22. 169 B

1 bis 192 B. Febr. 1933.) W i l l s t a e d t .
L. Bermejo und J. Jimenez Herrera, Reaktionen organischer Schwefelverbin- 

dungen. Alkylsulfide mit aliphat. Alkylresten geben mit Nitroprussidnatrium eine 
der mit Metallsulfiden erhaltenen analoge Farbrk. [untersucht wurden (CH3)2S bis 
(C5Hn )2S]. (C„H5)2S u. (C„H5- CH2)2S geben die Rk. nicht, ebensowenig das Thiophenol. 
(An. Soe. cspaB. Fisica Quim. 31. 48—49. Jan. 1933. Madrid, Fac. de Ciencias.) WlLLST.

J. Jimenez Herrera und L. Bermejo, Reaktionen organischer Schwefeherbin- 
dungen. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Mit Hilfe der Farbrk. der Moreaptane mit Nitroprussid
natrium gelingt es leieht, in Erdol einen S-Geh. bis herufiter zu 0,0001% nachzuweisen. 
Die Rk. ist schneller u. einfacher auszufiihren ais der „Doctor Test“. (An. Soc. espafi. 
Fisica Quim. 31. 267—70. 15/4.1933.) W i l l s t a e d t .

James B. McNair, Ein neues Yerfahren zur Ausfiihrung der Duclaux-Methode. 
B isher ist k e in  Verf. bekannt, um yier aliphat. fliichtige Sauren nach der Methode 
yon DUCLAUX zu bestimmen. Vf. gibt ein solches an, u. zwar fiir den Fali Ameisensaure, 
Essigsaure, Propionsaure u. But ter saure. Eine oder mehrere Sauren werden auf chem. 
Wege quantitativ bestimmt, die ubrigen nach DUCLAUX. (J .  Amer. chem. Soc. 55. 
1470—74. April 1933.) B e r g m a n n .

E . E m iliani, Die Methode von Kogan zur Bestimmung der Cilronensaure. Die auf 
der Oxydation der Citronensaure mit KMn04 zu Aceton beruhende Methode von Ko GAN 
(C. 1930. I. 3085) soli nach Angaben yon R o m a n i  (C. 1932. I. 2071) unzuyerlassige 
Ergebnisse liefern. Vf. stellt fest, daB dies nicht der Fali ist, wenn durch einen leichten
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Luftuberdruck, der in den Tropftrichter mit KMnOr Lsg. durch einen Stopfen ein- 
gefiihrt wird, der Druckwiderstand im Dest.-Kolben uberwunden wird. Die Zahl der 
jedesmal zugegebenen Tropfen KMn04-Lsg. muB stets dio gleiche sein, weil mit einer 
Erhohung der Tropfenzahl sich der Umrechnungsfaktor von dem theoret. Wert (0,003 50) 
zunelimend nach oben entfernt, anscheincnd infolge teilweiser Oxydation der Citronen- 
saure zu W. u. C02 s ta tt zu Aceton. Auch in Ggw. anderer organ. Stoffe (Oxal-, Weinsauro, 
Glucose) werden befriedigendc Ergebnisse erhalten. (Ann. Chim. applicata 23. 188—92. 
April 1933. Bologna, Landw. Hochsch., Lab. f. landw. Chemie.) E. K. MULLER.

K. Taufel und F. Mayr, Zur quantitativen Ermittlung der Citronensdure durch 
Uberfiihrung in Aceton. Reaktionskinet. Betrachtungen der t)berfilhrung von Citronon- 
siiure in Aceton zeigten, daB es notwendig ist, die intermediar gebildete Acotondicarbon- 
siiure gegen dio oxydierenden Einfliisso zu schutzen. Dics geschicht durch Wahl des 
geeigneten optimalen Oxydationspotentials (optiinale pn =  1,9—2,3) u. durch weit- 
gehendo Verschiebung des Keto-Enolgleichgowichtcs der Acetondicarbonsaure nach 
der Ketoseite hin. Arbeitsvorschrift: Die citronensaurehaltige PI. wird auf ca. 100 ccm 
verdiinnt, auf je 50 ccm mit 2—3 ccm Pufferlsg. (49,03 g 100%ig. H3P 0 4 u. 68,08 g 
KH2P 0 4 auf 1 1 W.) versetzt, in besonders beschriebenem App. tropfenweise mit
0,05%ig. KMn04-Lsg. oxydiert u. in eine eisgekiihlto Vorlage mit etwa 2-n. KOH 
20 Min. destilliert. Im Destillat wird das Aceton jodometr. bestimmt.

A r  b e i t  s v  o r  s c h r  i f t  f i i r W e i n :  10 ccm werden mit 5 ccm Ba-Acotat- 
lsg., 20 ccm A. u. deutlich m it NH3 yersetzt. Nach 15-std. Stchen wird abfiltriert, 
der Nd. mit 70%ig. A. -f- etwas Ba-Acetat ausgewaschen u. getrocknet. Nd. u. Filtor 
werden in den Dest.-Kolben gebracht, m it W. u. Pufferlsg. yersetzt, oxydiert u. in 
W.-Vorlage destilliert. Das Destillat yersetzt man mit 3 ccm 5%ig. KMnO.,-Lsg. u. 
5 cem 25”/0ig. H 2S04, gibt zur yolistandigen Red. des KMn04 u. zur Lsg. des Mn O, 
FeS04-Lsg. liinzu, bringt in den Dest.-Kolben zuriick u. destilliert nochmals, aber 
wie oben in KOH. Best. des Acotons jodometr. Blindverss. erforderlich. [Vgl. auch 
dio Arbeiten von KOCAN (C. 1930.1.3085) u. B a r t e l s  (C. 1933. I. 2327).] (Z. analyt. 
Chem. 93. 1—20. 5/4. 1933. Munchen, Univ. u. Deutsche Forschungsanst. fiir Lebens- 
mittelchemic.) EcKSTEIN.

Victor Boulez, Lcichle Bestimmung der alkoholischen Funktionen in den Zuchem 
und anderen Kohlenhydraten. Es ist die Veresterung der Saccharose, Glykose, Lavulose 
Maltoso, des Dextrins u. der Starkę beschriebcn u. die Best. dieser Kohlenhydrato 
auf Grund der differenzierten Vcresterung bestimmter Gruppen angegeben. Analysen 
von Starkezuckersirupon sind aufgefuhrt. (Ann. Zymol. [Bruxelles] [2] 1. 170—76. 
April 1933.) '  WlNDISCH.

Herbert L. Parsons, Die Bestimmung des Acetylgchaltes von Kohhnhydratacetatcn. 
Vf. verseift Celhdose- u. Zuckeracetal mit 65°/oig- H2S04, extrahiert die abgespalteno 
Essigsauro mit A. u. titriert nach Zugabe von 75°/0ig. A. mit Vioo'n- NaOH gegen Phenol- 
phthalein. (J .  Text. Inst. 24. 167—73. April 1933. Didsbury, Shirley-Inst.) DziENGEL.

B e s ta n d te l le  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
Harold A. Iddles und Paul J. Robbins, Bestimmung des aus Harthólzern gebil- 

deten Furfurols. Bei vergleichenden Verss. nach dem Pliloroglucinverf. bzw. durch 
Fallung mit Thiobarbitursaure nach D ox u. P l a i s a n c e  (C. 1917. I. 172) bzw. bromo- 
metr. nach P o w e l l  u. W h i t t a k e r  (C. 1924. I. 2483) wurden yon reinem Furfurol 
100,17 bzw. 102,0 bzw. 102,88% gefunden. Die Destillationsausbeute betrug nach dem 
iiblichen Verf. 98,83 mit W.-Dampf 101,54%. Das bromometr. Verf. ist an Schnellig- 
keit der Ausfiihrung den anderen wcit iiberlegen. Nach diesem lieferten bezogen auf 
Trockensubstanz im Mittel Holzer von Betula lutea 18,27, B. papyrifera 18,83, Acer 
saccharum 14,50, Fraxinus amcricana 14,01, Qucrcus borealis 15,35, Fagus grandi- 
folia 15,84% Furfurol. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 55—57. 15/1. 1933. 
Durham, Univ. of New Hampshire.) G r o s z f e l d .

R. Gootz und H. Tunger, Lactosenachweis im Harn. 30 ccm neutraler Harn 
werden 1/4 Stde. gekocht, nach dcm Abkiihlen filtriert u. auf 50 ccm verd. Je 5 ccm 
dieser Lsg. werden mit 5 ccm Acetatpuffer pn =  4,5 bzw. 3,0 ccm Puffer +  2,0 ccm 
einer filtrierten Aufschwemmung yon 0,2 g Emulsin ( H e l f e r i c h  u. W i n k l e r ,  C. 1932.
II. 2978) in 20 ccm Puffer yersetzt, nach Zugabe von Toluol 48 Stdn. bei 30° belassen 
u. der Zucker nach B e r t r a n d  (C. 1907- I. 763) reduktometr. bestimmt. Aus den 
ermittelten Glucose- bzw. Glucose -j- Galaktosewerten wird der Lactosegeh. des Harnes

28*
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berechnet. Fehlergrenze 20%. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 217. 28—32. 15/5. 
1933. Leipzig, Chem. Lab. u. Kinderklin. d. Univ.) OUGGENHEIM.

Ernest A. Pribram, Eine einfache quantiłałive, mikrokrystallographische Be- 
slimmung der Phosphate im Ham. Bei der Fallung von Na3-, NaJE-, NaH2- u. H3-P04 
m it D ow D s Reagens (10%'g- Legg. von NH3, NH4C1 u. MgS04 aa) fallt NH4MgP04 
in 8 verschiedenen Krystahtypen, jo naeh der PO/"-Konz. Es werden Verff. angegeben, 
um auf Grund dieser Erscheinung den P 0 4"'-Geh. im Ham  aus dem yorwiegenden 
Kryatalltyp zu bestimmen. Die Krystallfomi wird dureh erhebliehe Mengen Y o n  Ham- 
stoff oder Dextrose beeinflufit. (Arch. Pathology 15. 213—20. Febr. 1933. Chicago, 
Loyola-UniY.) D e g n e r .

Frederick Reis und H. H. Chakmakjian, Eisenbeslimmung in Kuhmilch und 
menschlicher M il eh. Ubertragung der von REIS u. CHAKSIAKJIAN (vgl. C. 1931.
II. 1608) angegebenen Methode zur Best. des Fe im Blut auf die Best. des Fe 
in der Milch. (J. biol. Chemistry 98. 237—40. Okt. 1932. Boston, Tufts College Med. 
Sebool, Dep. of Biol. Chem.) PANTKE.

G. J. van den Bovenkamp und W. H. Kisjes, Ausflockung von Serumeiwei/3- 
sloffen dureh Natriumchromat ais Hilfsmittel bei der Krebsdiagnose. Beschreibung einer 
Methode. Aus der Menge der ausgeflockten EiweiBstoffe in erwarmtem u. nicht erwarm- 
tem Serum bei bestimmter Konz. wird auf Bestehen oder Nichtbestehen von Krebs 
geschlossen. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 77. H . 2319—30. 20/5.1933. U t
recht.) G r o s z f e l d .

G. Weissmann, Quantitative Bestimmung von Phenacetin, Aspirin und Antifebrin. 
Verf. beruht auf der Verseifung der zu bestimmenden Stoffe m it 5 ccm n. HC1 naeh 
folgenden Gleichungen:

Phenacetin: C.>H6OC6H4NHOCCH3 +  H20  =  CH3COOH +  02H50CeH4NH2
Aspirin: CH3COOC6H4COOH +  H 20  =  CH3COOH +  Q H 4< ° o O H
Antifebrin: CeH5NHOCCH3 +  H?0  =  CH3COOH +  C0H6NH2 

Die in allen Fallen gebildete Eg. wird abdestilliert u. mit 0,1-n. NaOH u. Phenolphthalein 
titriert. Blindvers. erforderlieh. (Z. analyt. Chem. 93. 31—33. 5/4. 1933. Kiew, Lab. 
der allukrain. Apothekerverwaltung.) EcKSTEIN-

A sparuch Bojtschinow, Pyrethrumuntersuchungsmethoden und TJntersuchungs- 
ergebnisse von Pyrelhrumblulen und -praparaten. K rit. Bespreehung der Geh.-Best.- 
Verff. von S t a u d i n g e r  u. R u z ic k a  (C. 1924 .1. 2583), T a t t e r s f i e l d  u . Mitarbeitern 
(C. 1929. II. 3056) u. G n a d i n g e r  u . C o r l  (C. 1930.1. 414). Dies letzte wird auf Grund 
eigener Praxis ais das beste bezeichnet, wenn die Reagenzien nur in den dem Verbrauch 
angepaCten Mengen u. in bester Beschaffenheit bereitet werden, die Temp. Yon 78° auf
0,5° genau eingebalten, das Filtrat von  der Pb-Aeetatfallung nótigenfalls m it etwas 
Tierkolile fast farblos gemacht, der Gooch dureh ein Glasfilter (SCHOTT & G e n .)  er- 
setzt u. die Ggw. anderer Cu" reduzierender Stoffe (Aceton, KW-Btoffe, Parfum), event. 
d u reh  EY akuieren bei 40—50°, ausgeschlossen wird. Ais P y re th r in  „wasserl6slich“ 
bezeichnete Prodd., die CH3OH enthalten, sind, da in Wirklichkeit doch nur sehr be- 
grenzt wasserlóslich, u. wegen der fur Menschen giftigen Wrkg. der CH3OH-Dampfe 
zu Yerwerfen. (Pharmaz. Presse 38. Wiss.-prakt. Heft 61—63. Mai 1933. Sofia, Pharm.- 
chem. Unters.-Lab. d. Bulg. Pharm. Coop. Ges.) • . D e g n e r .

P au l Rom, Beitriige zur Warenkenntnis der Kamillen. Die Herkunft der Kamillen 
kann an gewissen Beimengungen aus der heim. Flora erkannt werden; so Ungarn an 
Cerastium anomalum u. RuBland an Agropyrum prostratum u. Salsola tamariscina. 
Bei der Olbest. ist der Zerkleinerungsgrad Y o n  Wichtigkeit. Die Best. sołlte einheitlich 
an der zerkleinerten Drogo erfolgen. 34 Muster bei nicht zu hoher Temp. getrockneter 
ungar. Kamillen enthielten 0,41—0,84% ath. Ol (D. A.-B. VI =  0,4), ihr Asche- u. 
Sandgeh. lag stets (meist weit) unter den Grenzwerten der U. S. P. IX., die ent
sprechenden Werte von 3 Mustem russ. Kamille lagen fast samtlich dariiber, dereń Ol 
war gelb, im Pentan mit gelber Farbę 1. u. von abweichendem Geruch. (Pharmaz. Mh. 
14. 109—11. Mai 1933. Budapest, Drogenvers.-Stat.) D e g n e r .

R. Wasicky, G. Rotter und T. Alber, Die Bestimmung v<m atherischem Ol in  
Drogen und Pflanzenmaterial. Im AnschluB an eine krit. Bespreehung der Verff. naeh
D. A.-B. VI u. naeh D a f e r t  (vgl. P e y e r  u. DiEPENBROCK, C. 1926. I. 2980) werden 
auf Grund eigener Versa. ein App. (Abb. im Original) u. ein Verf. empfohlen. Der App. 
(Hersteller: P a u l  H a a c k ,  Wien IX, Garelligasse 4) ist dad. gek., daB der W.-Dampf 
dureh die im Hals des Entw.-Kolbens auf einem feinmaschigen Messingdrahtnetz
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ruhende, mit 10 Teilen Seesand yerriebene, frisch gepulverto Drogę (0,5—5,0 g) atreicht 
u. daB das Ol, nach Zuaatz von 1 ccm. Dekalin (bei farblosen Olen mit Sudan I I I  gefarbt), 
aus der mit Cr-H2SO., gereinigten Vorlage mittels einea NiyeaugefaBes in ein an- 
geschlossenes, in 0,0025 ccm geteiltes MeBrohrchen gedriickt u. dort sein Vol. abgeleaen 
wird; Die Drogę ist so nach 40— 45 Min. Dest. bis zur Geruchlosigkeit erschópft. Dio 
Ubereinstimmung von Parallelbestst. nach diesem Verf. wird ais yerbliiffend bezeichnot. 
Die Apparatur eignet sich auch zur Darst. aromat. Wasser. Gepulverto Drogen ver- 
lieren beim Aufbewahren schon binnen kurzer Zeit einen erheblichen Teil ihres Gch. an 
ath. Ol. (Pharmaż: Presse 38. Wiss.-prakt. Heft 57—60. Mai 1933. Wien, Univ.) D e g n .

Henry T. F. Rhodes und Victor Cofman, Die Identifizierung von Thyreoidea- 
tableilen. Die Idcntitatsrk. der B. P. 1932 fiir Schilddriisensubstanz ist nicht olino 
weiteres auf dio daraus hergestellten Tabletten anwendbar, da der Milchzuckcr u. móg- 
licherweise andere Tablettierungshilfsmitteł beim Kochen m it NaOH dunkelbrauno 
Lsgg. u. Ndd. bewirken, die ein Erkennen der rosa Farbrk. ausschlieBen. Daher ist 
entweder die gepulverto Tablettenmasso vorher durch griindlichea Waschen mit an- 
gesauertcm W: (ph =  5) auf dem Filter vom Milchzucker zu befreien oder zu yerfahren 
wie folgt: ca. 3 g  Tabletten 4 Stdn. mit n. NaOH-Lsg. kochen, dieso Lsg. mit einer 
Mischung gleicher Voll. W. u. HJ-i04 auf ph — 4,5—5 bringen, den braunen Nd. waschen 
u. in so wenig wie moglich n. NaOH-Lsg. lósen, 80% A. zusetzen, filtrieren, F iltrat auf- 
kochen, mit Eg. schwach ansauern, den prakt. farblosen Nd. in 2 ccm A. (50%) +
1 Tropfen HC1 losen u. 1 Tropfen NaN02-Lag. (20%) zusetzen, eine gelbe, auf Kochen 
tiefer werdendo u., auf Zusatz von NH3-F1. (28%) nach dem Erkalten, roto Fiirbung 
zeigt Thyroxin an. (Pharmac. J. Pharmacist 130 ([4] 76). 459. 27/5. 1933.) D e g n e r .

Jan Arent Schonheyder van Deurs, Frederiksberg, Vergleichseleklrode fiir elektro- 
melrischeMessungcn, dad. gek., daB die Elektrodenfl. ganz oder teilweise ausgefiillt oder 
abgesperrt ist durch eine kórnige, porige, schwammige oder gelatinierto M., dio ganz 
oder teilweise dio Bewcgung des Inhaltcs des Elektrodenbehalters bzw. das Ausstrómen 
desselben verhindert. Beispiel: In  ein Glasrohr iat ein Pt-Draht eingcachmolzen. Dieser 
ist m it einer Schicht Hg bedeckt u. dieses wiederum mit einer Schicht Kalomel. Der 
Rest der Róhro ist m it einer gelatinierten M. gefullt, die aus einer gesatt. KCl-Lsg. 
nebst Agar-Agar u. Gelatine besteht. Gegen das Austrocknen schiitzt ein Zusatz von 
Glycerin o. dgl. (Dan. P. 43 725 vom 29/4. 1930, ausg. 16/2. 1931.) D r e w s .

Albert Benjamin Prescott and O. C. Johnson, Qualitativo chemical analysis; ncw. ed. by 
Mc Alpine and Spule. New York: Van Ńostrand 1933. (408 S.) 8°. $4.50.

H. Angewandte Chemie.
I . A l lg e m e in e  c h e m is c h e  T e c h n o lo g ie .

J. B. Phillips, Technische Hydrierung. (Chem. M arkets 32. 321—22. April 1933.
—  C. 1933. I. 3 2 2 6 . ) ___________ R. K. Mu l l e r .

Latimer-Goodwin Chemical Co., iibert. von: Harry B. Goodwin, Grand 
Junction, Colorado, Emulgierungsmittd, bestehend aus Casein in Mischung m it Gummi- 
gutt u. gegebenenfalls A. sowie einem alkal. Mittel, wie Soda. (A. P. 1907 789 vom 
18/2. 1928, ausg.' 9/5. 1933.) R ic h t e r .

Metafilters Ltd., London, Filier. Das Filter besteht aus einer Reihe durchbohrter 
Filterplatton, dio z. B. aus Metali hergestellt sein konnen. Abstandsorgane, die ge
gebenenfalls aus einem Stiick m it den Platten hergestellt sein kónnen, ergeben 
Durchstr6mungskanale von yoraus bestimmtem Querschnitt. (Hierzu ygl. z. B. 
A. P. 1 804 512; C. 1931. I I . 884.) (Dan. P. 44328 vom 24/5. 1929, ausg. 6/7.
1931.) D r e w s .

Aktieselskabet Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik, Kopenhagen, 
Armierung fiir  rundę Eeakłionsturme, dereń AuBenwandung aus Stein besteht u. mit 
einem Bleimantel oiingeben iat, bestehend aus waagerechten Metalldrahtkabeln oder 
Giirteln aus Metalldrahtgewebe, die unmittelbar um den Pb-Mantel mittels Pardunen- 
spanner oder Bolzenbeschlage gezogen werden, so daB der Pb-Mantel fest gegen dio 
Steinwandung gepreBt wird. — Die Tiirme finden insbesondere bei der Herst. von Sauren 
Yerwendung. (Dan. P. 43 622 vom  24/4. 1930, ausg. 26/1. 1931.) D r e w s .
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William A. Darrałl, Chicago, Verarbeiten von saurcbildende Oxyde enthaltenden 
Verbrennungsgasen. D ie Temp. der Verbrennungsprodd. wird iii oxydierender Atrno- 
sphare nach u. nach ermaBigt. Alsdann lilBt man die Prodd. zwecks schnellerer t)ber- 
fiihrung in ein niederea Oxyd auf eine bas. Verb. einwirken. S-Oxyde enthaltende 
Verbrennungsprodd. laBt man z. B. auf Kalk einwirken bzw. auf einen Fe-haltigen 
alkal. Stoff, Die so erhaltenen, noch h. Gaae konnen dann zum Trocknen auch solcher 
Stoffe dicnen, dic sonat gegen Verbrennungsgase empfindlich sind, wie z. B. Zellstoff, 
Starkę, Dextrin o. dgl. (A. P. 1906 447 vom 2/1. 1930, ausg. 2/5. 1933.) D r e w s .

Einar Carsten Koefoed, Kopenhagen,. AbkuMen von fiir Kdlteiibertragung be- 
stimmten Fliissigkeiten. In der abzukiihlcnden FI. liiflt man ein Gaa atufenweise expan- 
dieren, wobei man in mehreren hintereinander angeordneten Fl.-Belialtern arbeitet. — 
Ais geeignetes Gas wird C02 genannt. (Dan. P. 44 052 vom 13/5. 1930, ausg. 27/4.
1931.) __________________ D r e w s .

E. Chatelain et G, Petit, Technologie. I : Industries extractives et preparatoires. I I : Industries 
de 1’alimentation, du v6tement et dc la toilette. 5e ćd., entierement, rśf. Paris: A. Hatier
1932. 2 Vol. 16°. T. I  (288 S.), T. 2 (244 S.).

I I I . E le k tr o te c h n ik .

Standard Electric A/S., Oslo, Dielektrisches Materiał, wclches Kautschuk u. 
wachsartige Stoffe enthalt, 1. dad. gek., daB es aus Kautschuk besteht, der zwischen 
30 u. 80% minerał. Wachs aufgenommen hat, so daB es eine gelartige Konaistenz auf- 
weiat. — 2. dad. gek., daB das Materiał auBerdem noeh G-uttapercha enthalt. •—- 3. dad. 
gek., daB das Materiał aus ca. 30% gekrepptem Kautschuk besteht, der ca. 70% hartes, 
weiBes Ceresin (F. ca. 70°) enthalt. — An Stelle von Ceresin kann Paraffin benutzt 
werden. Eine andere Mischung besteht aus ca. 15—40% Kautschuk, ca. 40% Gutta- 
percha u. ca. 30—80% minerał. Wachs. (Dan. P. 43 965 vom 19/8. 1929, ausg. 7/4.
1931. E. Prior. 14/9. 1928.) D r e w s .

Siegfried Of£enbacher, Munchen, Hochfrequenzelektrode, dad. gek., daB der elektr.
Leiter m it einer Hiilse von Kautschuk umgeben ist. — Der Leiter besteht gegebenenfalls 
aus einem biegsamen Stoff. Die Elektrode kann m it ganz oder teilweise leitenden 
Stoffen, wie Lametta, Brokatstoff, Metallhobełspanen o. dgl., ausgepolstert werden. 
(Dan. P. 43 815 vom 17/12. 1929, ausg. 9/3. 1931. D. Prior. 19/6. 1929.) D r e w s .

Nederlandsche Electrolyt Maatschappij (Lightning Mij) N. V., Utrecht, 
Elektrolyt fiir  Bleisammlcr. In  verd. H2S04 wird eine Mischung gel., dio aus einem 
Alkalisalz, z. B. Na2S04, einem oder mehreren Salzen der folgenden zweiwertigen 
Metalle: Mg, Be, Zn oder Cd, z. B. MgS04, einem Aluminiumsalz," z. B. NH4A1(S04)2 
u. einem oder mehreren Salzen von organ. Sauren, die mit den iibrigen Metallsalzen 
keine unl. Verbb. bilden, z. B. einem Tartrat, sowie einem mchrwertigen Alkohol, z. B. 
Glycerin u. einem organ. Farbstoff, z. B. Cochenillerot, oder einer organ. Nitroverb., 
z. B. Nitrobenzol, besteht. Der Sammler besitzt hohore Klemmenspannungu. Kapazitat, 
ais die anormalen Sammler. Die Lsg. laBt sich auch zum Formieren des Sammlers 
verwenden. (E. P. 389 738 vom 25/8. 1932, ausg. 13/4. 1933. Holi. Prior. 23/7.
1932.) G e i s z l e r .  

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfindcr: Denes Gabor und
Tiberius Reiter, Berlin), Hochdruckmetalldampfbogenlampe, insbesondere fiir Cadmium 
oder Zink, dad. gek., d$B das Leuchtrohr zum Schutz gegen den Angriff positiver 
Ionen zum mindesten auf der zu schutzendenStrecke durch an die GefaBwand anliegende, 
durchbrochene, gegeniiber den Elektroden isolierte metali. Gebilde bedeckt ist. — 
Durch diese MaBnahme soli das Altern der Quarzwand bei den Hochdruekmetall- 
dampflampen yermindert werden, das im wesentlichen im Angriff der positiven Metall- 
dampfionen begrimdet ist, da diese im Liehtbogen in groBer Zahl an die Wandung 
diffundieren u. eine weit hóhere chem. Wirksamkeit besitzen ais der neutrale Dampf. 
(D. R. P. 576 806 KI. 21f vom 18/9. 1931, ausg. 18/5. 1933.) H e i n r i c h s .

Vereinigte Gliihlampen und Electricitats-Akt.-Ges., Ujpest bei Budapest, 
Verfahren zur Herstellung von MetaUen oder Metallegierungm in gescMossenen, aus 
eleklrolytisch leitendem Materiał, vomehmlich Glas, hergestellten Gcfdpen, insbesondere 
Entladungsróhren, mittela Elektrolyse, dad. gek., daB Yerbb. des herzustellendenMetalles 
auf die Innenwand des Gefafies aufgetragen werden u. das herzustellende Metali ab- 
geschieden wird, indem der tlberzug einer Elektrolyse unterworfen wird, wobei die
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positive Zufiiłirung des elektrolysierenden Stromea dureh die clektrolyt. leitondo oder 
dureh Erhitzung elektrolyt. leitend gemachte Wand des GefaBes erfolgt. — Besonders 
geeignet fiir die Elektrolytsehieht sind die Alkalimetalle. (D. R. P. 576 871 KJ. 21g 
vom 2/7. 1931, ausg. 18/5. 1933.) H e i n r i c h s .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Erfinder: 7. H. de Boer und 
W. C. van Geel), Kondensator, dad. gek., daB wenigstens eine der Elektroden aus 
einem der Metalle der ersten Untcrgruppe der vierten Hauptgruppe des period. Systems 
besteht u. daB das Dielektrikum ganz oder teilweise aus einer Schieht einer stabilen 
chem. Verb. besteht, dio dureh Umsetzung des Elektrodenmateriales an der Elektroden- 
oberflache entsteht. — Z. B. besteht eine der Elektroden aus Zr, wahrend in diesem 
Falle das Dielektrikum aus Zr-Oxyd besteht. Ganz allgemein besteht das Dielektrikum 
aus den Oxyden der fur die Elektrodo verwendeten Metalle. (Schwed. P. 72 908 
vom 9/1. 1931, ausg. 20/10. 1931. Holi. Prior. 21/3. 1930.) D r e w s .

Jaroslaws Erste Glimmerwarenfabrik in Berlin, Berlin-WeiBensee, Verfahrcn 
zur Herstellung eines elektrischm Kondensators mit in mechanischen oder hydraulischen 
Pressen gebackenem Hartpapierplatten-Dielektrikum, dad. gek., daB die Troeknung des 
Dielektrikums derart weit getrieben wird, daB der Verlustfaktor des Dielektrikums 
tg 6, gemessen boi Raumtemp., 50 Por./Sek. u. boi oiner dielcktr. Beanspruchung des 
Dielektrikums unterhalb des Ionisationsknickes nieht groBer ais 0,016 ist. Der Konden
sator wird zweckmaBig in feuchtigkeitsundurchlassige Mittel, wie Fet te, Ole, VerguB 
oder PreBmasson, eingebettet. — Es ist hier bewuBt ein Kondensator m it verringerter 
Durchsehlagsspannung hergestellt, um dafiir die fur den Betrieb wichtigere Erhohung 
dor Lebensdauer zu orzielen. (D. R. P. 576 082 KI. 21g vom 5/2. 1927, ausg. 6/5. 
1933.) H e i n r i c h s .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Photoelektrische Zdle, dad. 
gek., daB zwischen der den elektrononemittierenden photoelektr. Stoff enthaltenden 
Unterlage u. dem zweckmaBig aus einem Alkalimetal), z. B. Cs, bestehenden Stoff eine 
Schieht angeordnot ist, dio ganz oder teilweiso aus oiner den photoelektr. Stoff besser 
ais die Untorlage absorbierenden chem. Yerb. besteht. -— Diese chem. Verb. besteht aus 
einem Metalloxyd oder aus einer Halogenverb., wie KF. (Dan. P. 43 820 vom 13/9.
1929, ausg. 9/3. 1931. Holi. Prior. 25/9. 1928 u. 12/1. 1929.) D r e w s .

IV . W a sse r . A b w a s s e r .
Ch. Słonin und Z. H ernnann , Beitrag zur Aufkldrung des Eeinigungsverlaufes 

von Oberflaehenwassem mit besonderer Berucksichłigung der Vencendung ion Aluminium- 
sulfat. Vff. untersuchen das Verh. von Al-Salzlsgg. in Abhangigkeit vom pn- Ais 
giinstigster Bereich fur die Koagulation von Al(OH)3 ergibt sich ph =  5,7—7,2. Bei 
Ggw. geringer Al(OH),-Mengen (18—10 mg A120 3 im 1) erfolgt die Abscheidung in 
gróBeren Flocken nur langsam, der groBto Teil des A1(0H)3 liegt aber nieht ais Sol, 
sondern in Form eben noch mit bloBem Auge sichtbarer Teilclien vor, die sieh dureh 
einen geringen Elektrolytzusatz ausflocken lassen. Bei der Reinigung von Moldau-W. 
mit A12(S04)3 werden die besten Ergebnisse bei Ph =  6,0—6,2 erziolt. Dureh einen 
Si02-, ovent. auch Na2Si03-Gch. des verwendeten AI2(S0.,)3 wird dio Koagulation ver- 
zógert, so daB sieh ein groBerer Zusatz an A12(S04)3 ais notwendig erwoisen kann. 
(Chem. Obzor 8. 45—47. 64—68. 30/4. 1933. Prag, Deutsche Techn. Hochsch., Inst. f. 
anorgan. u. analyt. Chemie.) R. K. M u l l e r .

Alarik Lagergreen, Versuche zur Entfemung von Phenol in Oberfldchemcasser. 
In Laboratoriumsverss. wird dureh pulverformigo Noritkohle filtriertes, mit A12(S04)3 
vorgereinigtes W. zu ca. 85% von dem im Rohwasser enthaltenen Phenol befreit. 
(Tckn. Tidskr. 63. 217—19. 27/5. 1933.) R. K. M u l l e r .

Frederick G. Straub, Neue Beispide fiir Sprddigkeit bei Dampfkesseln. Es 
werden dio techn. Daten von 8 Schadensfallen gegeben, bei denen in Kesseln von 10 
bis 30 a t Betriebsdruek RiBbldg. an Nietnahten bei hoher Alkalitat infolge naturlieher 
Beschaffenheit des Speisewassers oder unzweckmaBiger Aufbereitung bei niedrigem 
Sulfatgeh. beobachtet wurde. (Trans. A. S. M. E. Fuels Steam Power 52. 339—45.
1930. Urbana, 111.) Manz.

— , Eine elektrische Methode zur Wasserenthartung. Beschreibung einer Anlago
zur elektroosmot. Brauwasserenthartung u. Mitteilung von Brauverss. m it elektro- 
osmotisiertem W . (Browers J . 69. 276. 15/5. 1933.) W in d is c h .
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S. F. Alling, Wasserenthdrtung. Beispiele fiir die Vorteile der Zeolithenthartung 
bei Betriebswasser Yon weniger ais 2,8° Hartę in Textilbetrieben. (Amer. Dyestuff 
Reporter 22. 147—61. 27/2. 1933. Clayton, N. J.). M an z .

Dennistoun Wood, Wasserreinigung an denpazifischen Linien der Southern Pacific. 
Neben Kalk-Sodaanlagen sind 36 Zeolithenthartungsanlagen im Betriebe, dereń Er- 
gebnis bei geeignetor WaBsorbeschaffonhcit, bei regolmaBigem Abblasen der Lokomotiy- 
kessel u. bei Zusatz yon Mitteln zur Verhinderung des Schaumens befriedigt. (Water 
Works Sewerage 80., 92—94. Marz 1933. San Francisco, Calif.) M an z .

Paul Bird, Frank Colbum und Frank Smith, Der Einflufi der Tcilchengrójie 
auf die Kapazital yon Zeolithen. (Vgl. C. 1932. II. 1949.) Es wird gezeigt, daB das 
Waeserenthartungsyerm6gen von Zeolithen (ausgedriickt in g CaC03 ais entfernt© 
Harto pro 1 Zeolith) mit zunehmender TeilchengróBe (0,2—2 mm) linear abnimmt. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 564. Mai 1933. Ames, Iowa State College.) R. K. M u l l e r .

Helmut Damm, Ober eine neue Wasserprobenahnieflasche fiir die periodischc 
Kontrólle des Molkereigebrauchśwassers. Beschreibuńg u. Abbildung der Flasche, bei 
der besonders Infektion am Flaschenrand durch Beriihrung m it dem Finger yermieden 
wird. t)ber Einzeiheiten ygl, Original. (Arch. Hyg. Bakteriol. 109. 365—67. Marz 1933. 
Pr. V ers.-u . Forschungsanst. f. Milchwirtschaft.) G r o s z f e l d .

E. Naumann, Bestimmung kleiner Aluminiummengen, besonders in der Wasser- 
untersuchung. Fur die Best. des Restaluminiums eignet sieh das Hamatoxylinverf. 
nach H a tf if .L D  (C. 1924. II. 88), das von Pb, Zn, Cu nicht beeinfluflt wird. Der 
storendo EinfluB gróBerer Mengen Fe kann durch Zusatz entsprechender Mengen 
dieser Salze zur Vergleichslsg. behioben werden. (Chemikor-Ztg. 57. 315—16. 22/4. 1933; 
Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg.) M an z .

American Zeolite Corp., New York, iibert. von:,Ray Riley, Paterson, Herslellung 
von zur Wasser reinigung o. dgl. geeignelm Silicatgelen. Man mischt zunachst Lsgg. eines 
Alkalisilicats u. einer Alkaliyerb. eines Metalloxyds, z. B. Na-Aluminat, so daB eine 
gallertartige M. entsteht. Hierauf vermischt man die Lsg. eines Alkalisihcats m it einem 
Metallsalz, z. B. Al-Sulfat, Die Rk.' der zuletzt erhaltenen Gallerte darf nicht alkal. 
sein. Die be>'den Gallerten werden innig gemischt, getrooknet u. gekómt. (A. P. 
1906181 vom 2/12. 1930, ausg. 25/4. 1933.) D r e w s .

Permutit Co., New York, ubort. von: Percy Lasselle, Chicago, Herslellung eines 
Basenauslauschers. Die Lsg. eines Alkalisihcats wird mit einer nicht alkal. Verb. des 
Al(OH)3, z .  B, A12(S04)3, vcrmischt, u. darauf m it einer alkal. Verb. des Al(OH)s, 
z. B. Na-Aluminat, yersetzt. Die Mengen u. Konzz. der ęinzelnen Lsgg. werden so ge- 
wahlt, daB eine geleeartigc M. entsteht. Eine Ausftihrungsform des Verf. besteht in 
der Mischung einer Lsg. von Na-Silicat u. NaOH mit einer Lsg. von Al2(S04)a u. H.2S04 
u. der Zugabe einer Na-Aluminatlsg. hierzu. — Bei diesen Verff. kann die H.2S04 durch 
HC1, das Na-Aluminat durch das entsprechende Zinkat u. das A12(S04)3 durch ZnSO, 
ersetzt werden. (A. P. 1906163 vom 10/3. 1927,. ausg. 25/4. 1933.) D r e w s .

Permutit Co., New York, ubert. von: Otto Liebknecht, Neubabelsberg, Basen- 
austauschendes Materiał. Die bei der Herst. yon Alkali-Aluminium-Silicatgelen beim 
Troeknen, Waschen u. Kórnen entstandenen Abfalle werden durch Alkali- oder Saure- 
behandlung gelatiniert u. den gelbildendcn Lsgg. zugesetzt, so daB keine wcrtlosen 
Abfalle entstehen. (A. P. 1906166 vom 12/1. 1931, ausg. 25/4. 1933. D. Prior. 25/1. 
1930.) D r e w s .

Permutit Co., New York, ubert. von: William Mc Afee Bruce, New York, Her
slellung von Zeolithen m it bestimnitem Kieselsduregehalt. Die benotigto Menge. von S i02 
in Form einer Na-Silicatlsg. wird in solcher Konz. u. in solcher Menge in eine Al-Sulfat- 
isg- gebracht, daB ein nichtgeliertes Lsg.-Gemisch entsteht. Dieses wird mit einer 
Lsg. von Na-Aluminat yersetzt. Das Endgemisch soli schwach alkal. Rk. aufweisen. 
Im  Endprod. soli jo Mol. A120 3 u. Na20  eine Menge von 1—13 Moll. SiO» vorhanden 
sein. (A. P. 1906 202 vom 27/9, 1928, ausg. 25/4. 1933.) '  D r e w s .

Permutit Co., New York, ubort. von: William Mc Afee Bruce, New York, Her
slellung ton fu r  die Wasserreinigung bestimmten Zeolithen. Man yermischt zunachst Lsgg. 
von Na-Silicat u. Na-Aluminat. In  diese Lsg. gibt man ein zuvor hergestelltes Gemisch 
der Lsgg. von Na-Silicat u. Al-SuKat. Das erhaltene Gel wird getrooknet. Im  Endprod. 
sollen weniger ais 13 Moll. SiOB je Mol. A120 3 u. Na20  yorhanden sein. Weitere Aus- 
fiihrungsformen des Verf. werden beschrieben. (A. P. 1906 203 vom 10/10. 1930, ausg. 
25/4.1933.) „ D rew s.
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W. F. Juferew und L. L. Kusmin, Zur Frage Uber die. gleicKzeitige Gewinnung 

ion Schtcefelsdure und Salzsaurc. Der Vcrlauf der Bk.:
S 02 +  Cla +  H20  — y  H 2S04 +  2 HCl, 

welche auch in einem stark m it Luft verd. System in der pichtung der Saurebldg. 
ebenso yollkommen wie bei Ariwendung der reineri Gase verla.uft, wurde in Abhangigkcit 
von der Temp. (18—90°), von dor Zus. des Gases u. von der StrćSmungsgeschwindigkeit 
des Gasgemisches untersueht. Es zeigte sich, daB ein UberschuB yon H ,S 04 im Ver- 
gleich zur theoret. HCl-Menge bei Ggw. von 0 2 u. uberschiissigem S 02 im Gasgemisch 
gebildet wird, wrobei das Cl sich offenbar nicht nur ais Oxydationsmittel, sondern auch 
ais Katalysator erwcist. Die reinste Salzeaure wird in Ggw. yon uberschiissigem Cl2 
gewonnen. Der Cl2-t)borschuB yerhindort das Eindringen von S 0 2 in dio Salzsaure u. 
dereń Verunreinigung durch H2S04, indom es das S 02 oxydiert. Dio Yerunreinigung 
der Salzsaurc durch unmittelbares Eindringen der H2S04 kann durch Aufstellung eines 
Waschapp. vor dom Absorptionssystem fiir HCl yerhindort werden. Zur Konz. des Gas- 
gemischcs durch Absorption dos zu sehr verd. S 0 2 kann dessen Loslichkeit in ver- 
schiedenen organ. Lósungsmm. ausgenutzt werden. Zu diesem Zweck wurde die Loslich
keit des S 02 in Petroleum, A., Toluol, Aceton u. Acotessigsauro bei 15, 20 u. 25° be
stimmt. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 325—31. 1932.) K le v e r .

M. S. Nowakowski, Die Bestimmung der Warmekapazitalen von Fliissigkeilen des 
Ammoniak-Sodaprozesses. Es werden dio nach dem Misehungsyerf. ermittelten Warme- 
kapazitaten der Fil. vom NH3-SodaprozeB der Sodafabrik in Slawjansk wahrend der 
yerschiodenen Rk.-Stadien zum Zweck der Berechnung der Warmebilanz des K reis-
prozesses in  Tabellenform angegeben. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.:
Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 344—46. 1932. Ukrain. 
Inst. f. angewandte Chem., Lab. f. Mineraltechnol.) K l e v e r .

A. P. Palkin und E. N. Warassowa, Das System, KCl-NaCl-MgClr H20  bei 0°. 
Zur Ermittlung der mogUchen Gleichgewichte zwischen den in den Solikamskschen Kali- 
lagerstatten enthaltenen Salzen wurden das quaterniiro System KCł-NaCl-MgCl2-H20  u. 
die entsprechenden ternaren Systeme KCl-MgCl2-H20 , NaCl-MgCl2-H20  u. NaCl-KCl- 
HjO nach der Loalichkeitsmethode im Eisthermostaten untersueht, u. die D.D., sowie 
Viscositaten der Lsgg. bestimmt. Die bei 0° erhaltenen Dąten ergaben ein Diagramm, 
aus welchem orsichtlich ist, daB die beim Sinken der Temp. beobachtete Abnahme des 
Krystallisationsfeldes von NaCl auch bei der unteTsuchten Temp. statthat. Das
Carnallitfeld nimint gegeniiber hóheren Tempp. im Verhaltnis zum KC1 u. MgCl2 ab,
im Verhaltnis zum NaCl dagegen zu. — Die Diagramme der D.D. u. der Viscositaten 
zeigen im allgemeinen einen analogen Kurvenyerlauf wie das; Loslichkeitsdiagramm. 
(Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 5. 316—24. 1932. Leningrad, Staatl. Inst. f. angew. Chem.) KLEVER.

Fr. Kriill, Uber die Bildung von Chlorcaleium in den Laugen der Salzlagerstatlen.
I. Die Einwirkung ehloridischer Salzlosungen auf Gips bei Normaldruck. Es wird die 
Einw. yon Lsgg. yon NaCl, KC1, MgCI2, KC1 +  NaCl, KC1 +  MgCls u. NH4C1 auf 
Gips boi n. Druck untersueht. Es zeigt sich, daB nur KCl-Lsgg. sich mit Gips umsetzen 
unter Bldg. yon Syngenit u. CaCl2 nach

2(CaS04-2H20) +  2KC1 =  CaS04-K2S04-H20  +  CaCl2 +  3H20  
Die gebildeten CaCl2-Mengen nehmen bei dieser Umsetzung mit der Zeit (zuerst rasch, 
dann langsamer), mit abnehmender Temp. u. m it steigender KCl-Konz. zu. Bei Zusatz 
von NaCl oder MgCl2 nimmt die CaGl2-Bldg. aus Gips u. KC1 m it zunehmender Konz. 
der Zusatze ab. Dasselbo ist der Fali bei gleichzeitiger Ggw. yon KC1, NaCl u. MgCl2, 
jedoch nicht m it additiver Wrkg. Auf die genannto Rk. laBt sich yielleicht die CaCl2- 
Bldg. in naturlichen Schachtlaugcn (bis 50 g CaCl2/l) bei Ggw. yon yerhaltiiismaBig 
rcinem Sylvin u. rascher Abfuhrimg der Laugen zuriickfiihren, jedoch bleibt dio Einw. 
von Chloridlsgg. auf Anhydrit noch zu untcrsuchen. (Kali, yerwandte Salze, Erdól 27. 
67—69. 84—88. 1/4. 1933. Freiburg i. Br., Univ., Mineralog. Inst.) R. K. M u l l e r .

Alfred Rieche. Erlangen, Haltbarmachung von Wassersloffsuperoxyd oder anderen 
akt. Sauerstoff enthaltenden Lsgg. gemaB D. R. P. 560 124, darin bestehend, daB man 
dieses Verf. auf feste Verbb. des HsOs anwendet. — Beispiel: Zu einer Verb. aus H20 2 
u. Hamstoff werden je l° /0 eines der folgenden Ather durch Vermahlcn zugemischt:
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Phenylglycerindther, o-Meikoxyphenylglycerinather, Benzyloxathylather. Mischungen von 
H 20 2-Carbamid mit l°/o Konsemerungsmittel, die einen Anfangsgeh. von 35°/0 H 20 2 
hatten, wurden in lose verschlossenen Flaschen in einem mit W.-Dampf gesatt. Raum 
bei einer Temp. von 40° aufbewahrt. Die Abnahme des H20 2-Geh. stellte sich ais nur 
unwesentlich heraus. (D. R. P. 576 962 KI. 12i vom 26/4. 1932, ausg. 19/5. 1933. Zus. 
zu D. R. P. 560 124; C. 1932. II. 3285.) D r e w s .

Standard Oil Co. (Indiana), Chicago, iibert. von: Samuel A. Montgomery und 
John A. Hubbard, Wood River, Konzentrieren ton verdiinnter Schwefelsaure. Dio verd. 
HjSO, wird unter n. Druck auf eine solche Temp. erhitzt, bei der sie im Vakuum- 
konzentrationsapp. sieden wurde. Mit dieser Temp. gelangt sie in den Konzentrator, 
wobei sofort eine betrachtliche Menge des verdiinnenden W. verdampft. Ein Teil der 
Saure wird abgezogcn u. gelangt in den Erhitzungsapp., in dem sie unter n. Druck zu- 
sammen mit frischer verd. Saure wieder auf die orforderliche Temp. gebracht wird. 
Die restliche Saure der crsten Stufe des Konzentrationsapp. gelangt in eine zweite 
Konzentrationsstufe. (A. P. 1906399 vom 24/10. 1929, ausg. 2/5. 1933.) D r e w s .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: Sheldon B. Heath, Midland, Konzen- 
trieren ton terdiinntem Salzsduregas. Eine wss. Lsg. von HC1, dereń Konz. oberhalb der 
des bei konstantom Kp. sd. Gemisches liegt, wird mit den h. Dampfen eines solchen 
konstant sd. Gemischcs in Beriihrung gebracht. Die entweichenden Saurediimpfo 
werden entfornt. Ais Riickstand bleibt eino wss. HCl-Lsg. von nahezu konstantem Kp. 
Ein Teil dieser Lsg. wird bei einer iiber 110° liegenden Temp. mit einer h. konz. CaCl2- 
Lsg. vermischt, so daB die in der Lsg. enthaltene HC1 prakt. vollstiindig entweicht. 
Die verd. CaCl2-Lsg. wird wieder konz. Bei der kontinuierlichen Durchfuhrung des 
Verf. konnen die bei dor Konz. entweichenden W.-Diimpfe zur Aufnahme der bei der 
Ietzten Verf.-Stufe entstandenen HCl-Gase benutzt werden. Das so erhaltcne Dampf- 
gemisch wird zur Dest. der wss. HCl-Lsg. in der ersten Verf.-Stufe vorwendet. (Hiorzu 
vgl. A .P . 1 897 996; C. 1933. I. 3115.) (A. P. 1906 467 vom 9/7. 1931, ausg. 2/5.
1933.) D r e w s .

Frank K. Randolph, Los Angeles, Ocwhmung ton Jod aus Laugen. Das J  wird 
mittels schlammigem Cuprochlorid in Form von Cu2.I2 ausgefallt. Nach dem Trennen 
von Schlamm u. Lauge wird ersterer mit einer NaOH-Lsg. behandelt, so daB aus dem 
Cu2J 2 neben Na J  Cuprohydroxyd entsteht. Letzteres wird abgetrennt u. mit HC1 o. dgl. 
in Cuprochlorid iibergefujirt. Das Verf. wird zwcckmaBig so durchgefiihrt, daB man die 
J  enthaltende Lauge durch schlammiges Cuprochlorid strómen laBt. (A. P. 1 907 333

Patentverwertungs A.-G. ,,Alpina“, Soc. An. pour l ’Exploitation de Brevets 
„Alpina“, Patents Exploitation Cy. ,,Alpina“ Ltd., Bascl, Erhitzen ton Gasen auf 
■iiber 3500 lie.ge.nde 2'cmperaluren bei der Aminoniaksynthcse und anderen Prozessen, bei 
denen Wassersioff enthaltende Druckgase eine Eolle spielen, 1. dad. gek., daB die Er- 
hitzung dor Rk.-Gase mit yorgewarmton, vorzugsweise verdichteten Gasen erfolgt, 
die bei der in Frage kommenden Temp. in bezug auf den App. indifferent sind, ins- 
besondere mit N 2. — 2. dad. gek., daB die aus dem Rk.-Raum kommenden h. Gaso in 
Gegenstromwarmetausch mit den eintretenden k. Gasen gebracht werden, wodureh 
letztere vorgewarmt u. danach auf die fiir dio Rk. erforderliclie Temp. gebracht werden.
— 3. dad. gek., daB die weitere Erhitzung der schon h. indifferenten Gase mittels Durch- 
leiten durch eine in fl. Metali befindliche Rohrspirale erfolgt. — Ais geeignetes Metali 
m it niedrigem F. ist Pb angegeben. (Holi. P. 29107 vom 7/2. 1929, ausg. 15/3. 1933.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Walter V. Wirth, 
M ilwaukee, Herstellung ion feinverleiltem Phosphorpentachlorid. D urch  eine Lsg. von 
PC13 in POCl3 leitet man Cl. (A. P. 1906 440 vom 27/11.1931, ausg. 2/5.1933.) D r e w s .

American Dyewood Co., New York, iibert. von: Robert M. Cole, Bryn Athyn, 
Verarbeiten ton kohlenjtloffhaltigen Materialien. C-haltige Materialien, wie Holz- 
schnitzel o. dgl., werden in einem geeigneten fl. Medium auf die zur Verkohlung aus- 
reichende Temp. erhitzt. Ais fl. Medium dient W. bzw. eine 37—55%ig. Lsg. von CaCl2 
in W. Man erhitzt auf 300—350° bei Drucken von 1800—2800 Pfund je Quadratzoll. 
An Stelle von Holzschnitzeln konnen Sagemehl, ausgeprefite Zuckerrohrstengel, Ge- 
treidehalme, Stroh o. dgl. benutzt werden. Wird wahrend der Verkohlung geriihrt, 
so erhalt man die Kohle in feiner Vertcilung. (A. P. 1 905 686 vom 25/1. 1932, ausg. 
25/4. 1933.) D r e w s .

vom 7/1. 1930, ausg. 2/5. 1933.) D r e w s .

D. Prior. 1/3. 1928.) D r e w s .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Otto Gross- 
klnsky, Ludwigshafen a. Rh., Gewinnung von Ruj} aus vergasten, brennbaren, kohlaistoff- 
halłigen Subslanzen durch katalyt. Behandlung dicser Stoffe mit einem Prod., welcnes 
durch Erhitzen eines bei diesen Tempp. nicht stabilen Salzcs mit einem Metali der 
Fe-Gruppe erhalten wurde. Man erhitzt z. B. ein Gemiseh von 50 Teilen Co-Nitrat, 
50 Teilen Zn-Nitrat u. 1 Teil Ba-Nitrat unter Riihrcn so lange, bis keine braunen Diimpfe 
mehr entwickelt werden. Das Oxydgcmisch wird sodann mit H2 bei 300° reduziert. Zu 
den fiir das Verf. geeigneten, leicht bei hoherer Temp. zersetzbaren Salzen gehoren 
ferner die Nitrate, Ńitrite, Chlorate usw. der Alkali-, Erdalkalimetalle, sowie des Mg, 
Zn, Cd, Th, Al, Au, Cu, Ag, Zr, Cr. (A. P. 1906 462 vom 19/7. 1930, ausg. 2/5. 1933.
D. Prior. 27/7. 1929.) D r e w s .

N. V. Norit-Vereeniging Verkoop Centrale, Amsterdam, Erhdhung der Akiivitat 
von gebrauchlcr oder noch ungebraucliler, durch Gaseinwirkung bei erhohter Temperatur 
aktivierter Kohle, dad. gek., daB man sio mit aktivierenden, oxydicrenden oder auf- 
schlieBenden Chemikalien gluht. — Geeignete Chemikalien sind Hydroxyde, Carbonate, 
H3P 0 4 oder Phosphate, ILSO., u. Sulfate, Salzsaure u. dic meisten Chloride, IIKO, u. 
Nitrate, Cyanate u. Cl abspaltende Verbb., Sulfide, Peroxyde, Perchlorate u. andere 
Persalze, organ. Sauren u. Salze. (Holi. P. 29 083 vom 8/10. 1927, ausg. 15/3. 1933.
D. Prior. 16/10. 1926.) D r e w s .

Standard Oil Co., Chicago, ubert. von: Vanderveer Voorhees, Hammond, 
Gewinnung von Wasserstoff unter Drucken von 200 bis 300 Aimosphdren. Ein KW- 
stoff wird boi einem etwas iiber dem gewiinschten Druck liegenden Druck partiell 
oxydiert, wiihrend das entstandene CO ohne wcsentliche Verminderung des Druckes 
mit W.-Dampf umgesetzt w'ird. (A. P. 1904 908 vom 7/8. 1930, ausg. 18/4.
1933.) D r e w s .

Carlo Padovani, It.alien, Gleichzeitige Gewinnung ton Wasserstoff, Ruf) und leichten 
fliissigen Kohlenwasserstoffen aus Methan. CH, oder dieses enthaltende Gase werden 
mit oder ohne Katalysatoren unter beliebigem Druck auf Tempp. zwischen 1000 u. 1300° 
erhitzt. Dio Dauer der Behandlung sowie die die Zers.-Geschwindigkeit beeinflussenden 
Faktoren wrerden so geregelt, daB auf jo 100 Gcwichtsteile vom CH , herriihrendem C in 
Form von RuB stets mindestens 5 Teile C in Form yon hoheren KW-stoffen entstehen. 
Man laBt z. B. das Verhaltnis zwischen der Oberflache u. dcm VoL, dic auf Rk.-Temp. 
zu erhitzen sind, zwischen den Werten 0,25 u. 1,25 yariieren, wobei dio Oberflache in 
qcm u. das Vol. in ccm ausgedriickt w'ird. — Es werden noch weitere Ausfiihrungs- 
formen des Verf. bcschriebcn. (F. P. 742 728 vom 9/9. 1932, ausg. 15/3. 1933. 
Belg. Prior. 19/9. 1931.) D r e w s .

J. B. St&Lhane, Stockholm, Schmelieliklrolyse zur Gewinnung von Natrium, 
Kalium und Chlor o. dgl. unter Verwendung eines Schmclzbades, das aus zwei oder 
mehreren in Reihe geschalteten Elektrolyten besteht, dic so zusammengesetzt sind, 
daB zwei aneinander grenzende Elektrolyten sich nicht oder nur unwesentlich mit- 
einander yermischen bzw. sich incinandor losen, dad. gek., daB man ais Elektrolyten 
Salze verwendet, dio in der Hauptsacho aus Chloriden bzw. Boraten, z. B. Chloriden 
u. Boraten des Na u./oder K  bestehen. — Bei der Verwendung Yon NaCl u. Na-Borat 
setzt man -KCI, NaF oder andere Salze zu, durch die die Schmelztcmp. herabgesetzt 
bzw. die D . der Schmelzc geandert wird. (Schwed. P. 72 710 vom 16/1. 1930, ausg. 
22/9. 1931.) D r e w s .

Elektrochemische Fabriken G. m. b. H., Westeregeln, Herstellung von Atznalron 
unter Verwcndung von Salzsaure, Kalk u. Kochsalz, 1. gek. durch folgende MaB- 
nahmen: a) Einw'. yon Salzsaure auf CaF2, S i02 u. NaCl zur Bldg. von Na2SiF6, das 
von der gleichzeitig abfallenden CaCla-Lauge abfiltriert u. danach getrocknet wird, 
b) Zerlegung des so gewonnencn festen Na2SiF6 in der Wanno in festes NaF u. gas- 
formiges SiF4, c) Einw. des SiF4 auf NH4C1-Lsg. zwecks Bldg. von in Lsg. bleibendem 
(NH4)2SiF6 unter gleichzeitigem Anfallen von Si02 u. HC1, d) Einw. von NHa auf dieses 
Rk.-Gemisch zwecks Bldg. von NH4F  unter gleichzeitigem Anfallen von leicht ab- 
filtrierbarer Si02 u. NH4C1 ais Nebenprodd., Abtrennung der Si02 von der Ammon- 
fluoridchloridlsg., c) Umsetzung des in dicser Lsg. enthaltenen NH4F mit NaCl zu 
sich ausscheidendem NaF unter Bldg. weiterer Mengen von gel. NH4C1, Abtrennung 
des NaF u. f) Behandlung der verbleibenden NH4C1-Lsg. mit Kalk zwecks Gewinnung 
yon in den ProzeB zuriickgehendem NH3, wobei abermals CaCl2-Lauge abfallt, g) Um
setzung des unter b) u. e) anfallenden festen NaF in Ggw. yon W. m it Kalk zu Atznatron,
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wobei festes CaF2 anfallt, h) Ruckfuhrung des unter g) anfallenden festen CaF2 u. der 
in Stufe d) entstehenden S i02 in die Stufe a) des Kreisprozesses unter Einfuhrung von 
HC1 u. NaCl. — 2. dad. gek., daB dio Bldg. des Na2SiF6 aus Si02, CaF2 u. NaCl in zwei 
Stufen yorgonommen wird, z. B. derart, daB -zuerst aus CaF2, Si02 u. HCI CaSiF„ 
erzeugt u. dieses naeh Trennung von ungel. SiOa u. ungel. CaF2 m it NaCl umgesetzt 
wird. — 3. dad. gek., daB das von der Natronlaugo getrennte, Atzkalk enthaltendo 
CaFj m it don salzsauren Ablaugen der Na2SiF„-Herst. behandelfc u. dann erst in den 
Vorgang zuriickgefuhrt wird. — 4. dad. gek., daB man aus den SalmiakJaugen -yon 
der NaF-Fallung duroh Kiihlen festeri Salmiak abscheidet, wahrend dio Mutterlauge 
zur Absorption von SiF4 yerwendet wird. — 5. Erzeugung von (NHj)2SiFB naeh 1. gek. 
dureh Einwirkonlassen von SiF4 auf Salmiaklsg. — 6. Erzeugung von (NH4)2SlF,, naeh
I. u. 5., dad. ęek;, daB man SiF4 auf eine wss. Salmiaklsg. einwirken laBt u. kontinuiorlich 
oder von Zeit zu Zeit so viel NHS in konz. Form zugibt; daB eben noch sauro Rk. erhalten 
bleibt. (D. R. P. 576 963 KI. 121 vom 16/11. 1926, ausg. 19/5. 1933.) D r e w s .

Bamag-Meguin A.-G., Berlin (Erfinder: Friedrich Nessler, Berlin-Baum- 
sehuleńweg), Trennung von dureh Umsatz von Natriumchlorid mit Ammonnitrat erhallenen 
Oemengen von Natriumnitrat und Ammonchlorid gemaB D. R. P. 567 363, 1. dad. gek., 
daB die Salze mit der Mutterlauge in einem Ring'im  Kreislauf untor zum Schwebend- 
halten der Salze ausreiehender Stromungsgesehwindigkeit eihem oder mehrereń gegen 
dio Stromungsrichtung geneigten Sieben zugefuhrt werden, wobei die Neigung der 
Siebe zur Stromungsrichtung bei gegebener Stromungsgesehwindigkeit so groB gewahlt 
wird, daB ein Absitzen vom Nd. auf den das NH,C1 hindurchlassenden Sieben ver- 
mieden wird. — 2. dad. gek., daB in den Kreislauf ein Absetzkaston fiir das vom N aN03 
getrennte NH4C1 mit Filtervorr. eingoschaltet wird. (D. R. P. 573 627 KI. 12 1 vom 
11/3. 1930, ausg. 16/5. 1933. Zus. zu D. R. P. 567 363; C. 1933. I. 1335.) D r e w s .

Texaco Salt Products Co., New York, iibert. yon: Otto V. Martin, Sand Springs, 
Nicht hygroskopisches, calćiwtichloridhaltiges Produkt. Die Oberflacho des CaCl2-Hydrates 
wird mit CaO oder MgO o. dgl. iiberzogen, so daB sich eine nicht hygroskop. Schutz- 
sóhicht bildet, dio das Zusammenbacken des Prod. yerhindert. Gegebeneńfalls konnen 
auch CaC03 u. MgC03 Verwendung finden. Mit diesen Prodd. lassen sich nicht korro- 
dierend wirkende Laugeń fiir Kiihlzwecko herstellen. (A. P. 1907076 yom 28/8.
1930, ausg. 2/5.' 1933.) D r e w s .

T. Watanabe, Kyoto (Erfinder: Watanabe, Awazu, Oshima), Herstcllung von 
Cwproozyd. Cuprochlorid wird mit einer geeigneten Menge W. u. einer geringen, zur 
Verhinderung der Hydrolyso ausreichenden Menge Saure yersetzt u. bei hoher Temp. 
mit schwachbas. Stoffen (CaC03, Na-Acetat) yermischt. (Japan. P. 98 909 yom 
3/4.1932, ausg. 6/1.1933.) B u c h e r t .

Elliotts & Australian Drug Ltd., Sidney (Erfinder: Lionel Venn-Brown), 
Gewinnung von Cuprihydrozyd. Metali. Cu wird in der leicht alkal. oder neutralen 
Lsg. eines Alkalisalzcs der elektrolyt. Behandlung unterworfen. Zur Vermeidung der 
Red. wird dio Lsg. wahrend der Elektrolyse kraftig beliiftet. (Aust. P. 4910/1931 
vom 12/11. 1931, ausg. 9/3. 1933.) D r e w s .

William George Waring, Webb City und Guy Hull Waring, Orongo, Missouri, 
Gewinnung von Zinkozyd, beąonders aus komplexen sulfid. óder arsenigen Erzen, u. 
Verf. zur Aufarbeitung des erhaltenen Oxyds. Die fein gemahlenen Erze werden in 
einen schachtfórmigen Ofenraum eingetragen, der. kurz iiber dem Boden Dusen zum 
Einfuhren von Primarluft u. dariiber in einem Winkel von etwa 45° naeh unten zu 
gerichtete Diisen zur Einfuhrung von Sekundarluft besitzt. Oberhalb der Sekundar- 
luftdiisen erfolgt dio Eintragung des Erzes, das von den aufsteigenden Gasen kurzo 
Zeit in der Sehwebo gehalten wird. Die Austreibung des ZnO soli in diesem Zustand 
beginnen, so daB nur h., schon teilweise entżinktes Gut auf den Boden des Ofens fallt, 
wo die yollstandige Entzinkung unter Schmelzen vor sich geht. Schlacke u. Stein 
werden abgestoehen. GemaB A. P. 1 879 834 soli das erhaltene ZnO m it einer Lsg. 
von (NH4)2C03 unter Aufrechterhaltung eines Unterdruckes digeriert werden. Zn u. 
Cd gehen dabei in Lsg., wahrend Pb ungel. zuriickbleibt. Cd, sowie etwa yorhandenes 
Ag u. Cu werden aus der bleifreien Lsg. mit Zn auszementiert. As wird dabei ais AsH3 
yerfluchtigt. Die reine Zn enthaltendo Lsg. wird erhitzt, wobei NH3 u. C02 ausgetrieben 
werden, wahrend Zn ais bas. Carbonat ausfallt (ygl. auch A; P. 1 430 271; C. 1923.
II. 30). (A .P P . 1652224 yom 4/6. 1925, ausg. 13/12. 1927, 1879 834 yom 13/10.
1928, ausg. 27/9. 1932.) G e i s z l e r .
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V I. G las. K e r a m ik . Z em e n t. B a u sto ffe .
John W. Romig, Chemie gasfórmiger Brennstoffe, die in heramischen Industrien 

Veru>endel werden. Beaprechung der Verbrennungseigg. yon Generatorgas, Naturgas, 
blauom u. carburiortem Wassergas, Oldest.-Gas. (Ceram. Ind. 20. 220—21. Mai 1933. 
New York.) _ S c h u s t e r .

C. J. Kinzie und C.H. Commous, Zirkonglasuren fiir Tongeschirr. Allgemeine (Jber- 
sicht iiber Zirkonglasuren. (Briok Clay Reo. 82. 132—33. April 1933.) L o f f l e r .

Vielhaber, Die Majolikaemaillierung. Diskussion der verschicdenen Arbeits- 
verff. beim Majolikaemaillieron. (Emailwaren-Ind. 10. 113— 14. ,6/4. 1933.) L o f f l e r .

B ern d t, Uber bleifreie Majolikaemails. Die Hauptnachteilo des bleihaltigen 
Majolikaemails sind die geringe Haltbarkeit gegen Atmospharilion (Irisieren) u. die 
starkę Vergiftungsgefahr beim Eraaillieren bzw. boi Herst. des Emaila. Der erste 
Fehler kann yermieden werden dureh Ersatz yon PbO dureh BaO oder ZnO, der zweite 
nioht, da Ba u. Zn zwar weniger ais Pb, aber immerhin giftig sind. (Glashutte 63. 
374—76. 29/5. 1933.) L o f f l e r .

R. M. King, Fluoride in. Email. Ausgehend yon einem Grundglas yon gleichen 
Teilen Feldspat, Sand u. Borax wurde der EinfluB steigender Zusatzo yon FluCspat, 
Kryolith, studiert. Den beaten dieser Emaila wurde stufenweise Soda u. Kaliaalpeter 
zugeaetzt. An Stelle dor Zuaatzo wurden ohne beaonderen Erfolg die eutekt. Gemisohe 
geaetzt. Die beaten Emaila werden in ihrer Zua. gegeben. (Ceram. Ind. 20. 194—96. 
April 1933.) L o f f l e r .

Rudolf Kahl, Zinnoxyd ais Trubungsmiitel. Das Ofenzinnosyd neigt im Gegen- 
aatz zum Zer8taubungszinnox.yd starker zur Agglomeratbldg. u. hat groBere Teilohen. 
Dio Beat. der Teilchengrofle im Sulfurimeter nach C h a n c e l  eignet sioh nieht fiir den 
Vergleich yerschieden hergestellter Prodd. Schuttelt man Zinnoxyd mit W. im Erlen- 
meyerkolben, sb setzt sich das unvollkommen oxydierte Zinn oder Zinnoxydul zuerst 
ab u. kann von unten.gesehen werden. - Zerst§,ubungszinnoxyd enthalt sehr viel weniger 
Zinn oder Oxydul ala Ofenzinnoxyd. (Keram. Rdach. Kunstkeramik, Feinkeramik, 
Glaa, Email 41. 267—69. 25/5. 1933.) L o f f l e r .

— , Zinnozyd ais TrubungsmUlel. Ofenzinnoxyd hatte ein goringeres Schiitt- 
gewicht ais Zerataubungszinnoxyd, nach dem Vormahlen m it W. waren die Schiitt- 
gewiehte gleicli. Die KorngroBe yon Ofenzinnoxyd war geringer ala die yon Zerstau- 
bungazmnoxyd, wio'sich unter dem Mikroakop u. im Sulfurimeter zeigte. (Keram.- 
Rdseh. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 199-—200. 20/4. 1933.) LoFFLER.

— , Die Verwendung der Warmeisolieruiig iri der Glasindustrie. Dureh Herab- 
setzung der Strahluńgsyerluste der Glaeófen lassen sich nennenswerte Ersparniase 
erzielon. Es wird auf die aus Kieselgur hergestellten Isolierateine hingewieaen u. ihre 
Anweńdung beachrieben. (Glasliiitte 63. 337—40. 15/5. 1933.) R o l l .

Fritz Ohl, Beitrag zur Entwicklung des Sicherheiłsglases. Die n. Dreischichten-

flaser m it Celluloidzwiachensctócht gehugen bei sorgfaltiger Herst. allen Anspriichen. 
mmerhin konnen die neuen Sorton mit Polymerisations- u. Kondensationsprodd. ais 

Zwischenschichten Vorteile bieten. Vf. bespricht die derzeitige Situation auf diesem 
Gebiet u. erwahnt auch das reine Hartglas u. die Fiinffachyerbundglaser. Zum SchluB 
werden die Ergebnisse von Yerss. des Vf. mit anderen Zwisehenachiehtmaterialien 
(Vinylacetat +  Nitrocellulose, Gelatine Acetylcellulose, Acetylnitrocellulose, Cellu- 
losebutyrat, Vinylacetat, Glycerinphtłiakaureathylester, Glykolphthalsaurekondensat) 
•aufgefiihrt. (Keram. Bdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 211—13. 
27/4. 1933. Darmstadt.) R o l l .

— , Das nichtspiiUemde Glas. t)ber die Herst. von Verbundglas mit Nitrocellulose- 
zwischensehicht. (Rey. gśn. MatiSrea piast. 9.' 77. Febr. 1933.) H. S c h m id t .

Wilhelm Gumz, Abwarmeverwcrtung und Abgasenlstaubung bei Zementdrehofen. 
Fiir eine Drehofenanlage yon 100 t  Klinker Tagesleistung wird nachgewiesen, daB 
dureh Abwarmeausnutzung u. Staubriickgewinnung hohe Erspamisao erzielt werden 
konnen, Kiihler, Syatem L ju n g s t r o m ,  werden beachrieben. (Zement 22. 248—50. 
11/5.1933.) E l s n e r  v. G ro n o w .

P. S. Roller, Messung der Teilchengrofle mit einem genauen Windsichter: 
Die Feinheit und Verteilung der Teilchengrofien von Portlandzement. Ausfuhrliche 
Mitt. uber die C. 1932. II. 2510 referierte Arbeit. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 32. 
Part. I I . 607—25. 1932. New Brunswick [N. J.], U. S. Bureau of Mines.) SKALIKS.
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H. Salmang und H. E. Schwiete, Die Verande.ru.ng der Viscositiit von Zementroli- 
schlamm durch alkalischeZusatze. (Nach Versuchen vonE. Zilg.) (Vgl. C. 1933. II. 109.) Bei 
Wasserglaszusatz t r i t t  mit der Zeit des Abstehens Ansteifung ein. Das verschiedeno Verh. 
von Rohmehlen ist vorwiegend auf versehiedenen Kalkgeh. zuriickzufuhren. Die Anstei
fung von Kohsohlamm „ohne Zusatz" mit der Zeit ist (bei Abwesenlieit hydraul. Bestand- 
teile) wohl auf eine Quellung des Tones zuriickzufuhren. E s wurden jedoch keine zeitlichen 
Veranderungen der Viscositat des mit der bestverfliissigenden Menge Soda versetzten 
Rohschlammes gefunden. (Zement 22. 301—02. 1/6. 1933.) E l s n e r  V. Gr o n o w .

Fredrik Grimnes, Skandinavische Zellsloffkochermortel. Die neuen skandinav. 
Zellstoffkocliermortel werden frei von Ca-Verbb., die man friiher der Schnellbindigkeit 
lialber zusetzte, hergestellt, wodureh eino lioho Saurefestigkeit erreicht wird; sie en t
halten Bleigliitte. GroBe Elastizitat der MGrtol ist wichtigcr, ais hohe Druekfestigkeit. 
Auf alkal. Beanapruchung sind die skandinav. Mortel nicht eingerichtet, da sio speziell 
fiir dio Sulfitzellstoffindustrie bestimmt sind. (Wbl. Papierfabrikat. 64. 279—80. 
22/4. 1933.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

— , Die Beeinflussumj der Eigenschaften von Kalhnórtel durch Zuckerzusatz. Dio 
Loslichkeit von CaO in Zuckerlsgg. ist vielfaeh groBer, ais in reinem W. Aus diesen 
Lsgg. scheidet sich der Kalk in Form von sehwer 1. Tricalciunisaccharat aus, das eine 
guto Verkittung des Magerungssandes lierbeifiihrt. Mfirtel mit l°/o Zuckerzusatz 
(gerechnet auf trockenes Mortelgemiscli) zeigten rund doppelt so hohe Biege-, Zug- 
u. Druckfestigkeiten, wie iibliche Mortel, die nach den „Leitsatzen fur einheitlicho 
Lieferung u. Prtifung von Baukalk“ hergestellt waren. Der verwendote Kalk enthiolt 
90% CaO, 2%.MgO u. 8%  1. Silieate. — Dio W.-Durchlassigkeit sinkt stark bei 1% 
Zuckerzusatz. (Tonind.-Ztg. 57. 544— 45. 12/6. 1933.) E l s n e r  V. GRONOW.

Alexander Kreidl, Wicn, V orbereUung eisemer Róhwaren fiir Olasuren durch 
Eintauchen in eine etwa 10%ig. Phosphorsaurelsg., wobei dieser Lsg. evtl. Salze des 
Co, Ni, Mn oder Cu zugesetzt werden, u. Trocknen bei etwa 225°. AnschlieBend erfolgt 
der Enmilauftrag. (Oe. P. 133 021 vom 30/6. 1925, ausg. 25/4. 1933.) B r a n u s .

Alexander Kreidl, Wicn, Yerfahren zur Ilerstellung eines wcifScn, Grundes fur  
Eisenemails durch Aufbringung von Salzen des Co oder Ni mit nicht fluclitigen Siiuren, 
z. B . phosphorsaureni oder borsaurem Co bzw. anderen Verbb. des Co oder Ni in einer 
Phosphorsaurelsg. oder Pseudolsg. auf die Eisenoberflache vor der Emaillierung. Andoro 
brauchbaro Verbb. des Co oder Ni sind kolloidale Oxyde bzw. Hydroxyde dieser Metallo. 
(Oe. P. 133 025 vom 7/8. 1929, ausg. 25/4. 1933.) B r a u n s .

Ignaz Kreidl, Wien, Verfahren zur Herstellung weifier Emails, besonders Eisen
emails. Dio Rohwaro wird vor dom Emailauftrag in eine Salzlsg. eines oder mehrerer 
Haftmetalle (Co, Ni o. dgl.) getaucht, worauf dio Fixierung der Schicht dureh Erhitzen 
oder Gluhen erfolgt. (Oe. P. 133147 vom 15/3. 1930, ausg. 10/5. 1933.) B r a u n s .

Alphonse E. Fellner, Belleville, U. S. A., Vberiragungsverfahren fur Emailmassen 
nach Art des Tiefdrucks. Eine Glasplatte wird mit einer Schicht Asphaltlaek iiber- 
zogen, dann werden die Muster eingeritzt u. mit H F geiitzt. Nach Entfernen der Lack- 
schicht wird die Tiefatzung mit einer M. aus gepulvertem Email u. 01 ausgestrichen, 
abgerakelt u. mittels einer elast. Kautschukwalze von der Glasplatte auf eine emaillierto 
P latte iibertragen. Dann wird das Jluster eingebrannt. Es gelingt so, die feinsten 
Linien zu iibertragen. (A. P. 1907 771 vom 18/3. 1931, ausg. 9/5. 1933.) B r a u n s .

Toledo Porcelain Enamel Products Co., iibert. von: Howard B. Lind, Toledo, 
U. S. A., Herstellung von Dekorationen, Buchstaben usw. auf Emailflachen. Die glas- 
artige Flacho wird mittels einer Gewebesehablono an den durchlassigen Stcllen der 
Schablone mit einer M. aus feingepulverten Rohstoffen fiir den SchmclzfluB angerieben, 
mit Ol bedeckt u. dann gebrannt, Evtl. wird dor Gegenstand zur Vermeidung des 
doppelten Brennons mit Fritte, die mit W. angerieben ist, bedeckt, dann wio oben verziert, 
schlieBlich werden beide Schichten gomeinsam gebrannt. (A. P. 1905 565 vom 
22/10. 1929, ausg. 25/4. 1933.) B r a u n s .

Rockwell Silver Co., ubert. yon: Edward H. Schiffer, Meriden, U. S. A., Ver- 
zierungsverfahren. Auf Glas o. dgl. Gegenstanden wird elektrolyt. ein durchbrochenes 
Silbermuster niedergeschlagen, dann wird eine Grundschiclit aus mit Terpentin verd. 
Leinol u. dariiber ein mit Pigment versetzter Emaillaek aufgetragen. Die hochliegenden 
Stellen werden mit einer Schleifscheibe entfernt. Es entsteht eine filigranartig mit 
Metallfliichen durchsctzte sehongefiirbte Oberflache. (A. P. 1908 061 Tom 9/5. 1931, 
ausg. 9/5. 1933.) BrAUNS.
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Mikael Vogel-J0rgensen, Kopenhagen, Brennen von Zement, Kalk, Erz o. dgl. 
in Drehofen, dad. gek., daB an gewissen Stcłlen des Ofens die Verbrennungsprodd. zum 
Durchstromen einer Sehicht des Brenngutes gebrackt werden. — Auf diese Weise wird 
die Warmo der Verbrennungsprodd. ausgenutzt. Die zur Durchfiihrung des Verf. ge- 
eignete Vorr. wird naher besehrieben. (Hierzu vgl. Schwed. P. 70 943; C. 1933. 1. 
2298.) (Dan. P. 43 597 vom 26/10. 1929, ausg. 19/1. 1931.) D r e w s .

United States Gypsum Comp., Chicago, V. St. A., ubert. von: Fred J. Gough, 
F ort Dodge, Ofen zum Brennen von Gips. Der Ofen soli s ta tt des iibliehen Brennens 
einzelner Chargen den kontinuierlichen Betrieb ermoglichen. Er besteht aus zwei 
konzentr. Zylindern, unter denen sich die Feuerung befindet. Dem kleineren, mit Itiihr- 
armen am AuBcnrand yersehenen Zylinder wird das Materiał yon oben zugefuhrt. Es 
wird durch eine Transportsclmecke, dio im Innem  des in Drehung zu versetzenden 
kleinen Zylinders fcststehend angeordnet ist, nach abwarts bofórdert u. tr i t t  am unteren 
Ende in den feststehenden groBen Zylinder iiber, aus dem das gebrannte Materiał oben 
fortlaufend abgefiihrt wird. Gegebenenfalls wird noch ein zweiter befeuerter Kessel 
nachgeschaltet, den das Materiał unter fortwahrendem Durchruhren in der Richtung 
von oben nach unten passiert. (A. P. 1905 089 vom 18/11. 1929, ausg. 25/4.
1933.) H e i n r i c h s .

Jean-Charles Seailles, Frankreich, Oipsbaukórper von hóher Festigkeit. Der Gips 
wird mit h. W. angemacht, dessen Temp. 35° ubersteigt, am yorteilhaftesten zwischen
50 u. 100° liegt u. sogar 100° unter LuftabsehluB ubersteigen kann. Das W. enthalt 
Beimengungen, die geeignet sind, es bas. wirksam zu nmchen. Ais solehe Beimengungen 
kommen in Frage: Kalk, Magnesia, Zementc. (F. P. 41705 vom 21/11. 1931, ausg. 
29/3. 1933. Zus. zu F. P. 730 011; C. 1932. II. 3290.) H e i n r i c h s .

Sven Ludvig Alexander Oden, Stockholm, Donovan Ragnar Efraim Werner 
und Stig Giertz-Hedstróm, Djursholm, Sehweden, Herslellung von porósen Mórlel- 
massen durch Vermahlen von Zementklinkern, Gips u. Asche oder Schlacke von Kohlen 
oder Koks. (Vgl. F . P. 633197; C. 1928. I. 2289.) (Can. P. 300261 vom 19/7. 1929, 
ausg. 20/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

H erm ann P lauson, Darmstadt, Verfahren zur Herslellung von farbigen Putz- 
morteln nach Pat. 543894, dad. gek., daB kolloidal yerteilbare Kieselsauregele in Pul- 
yerform oder Stoffe, welche Kieselsauregel enthalten (z. B. Aąuagel, Bentonit u. 
Zeolitli), in hochsd. ein- oder mehrwertigen Alkoholen, Poły- oder Amidoglykolen 
oder mehr oder weniger aceton- oder wasserloslichen Glykol- oder Alkoholestern ohne 
oder unter Zusatz kleiner, die Menge des Głykols usw. nicht uberschreitender Mengen W. 
aufgeąuollen u. dann durch Schlagen, Reiben oder Koiłem auf beliebige Farbstoffe in 
trockener Pulverform niedergeschlagen werden, worauf das so entstandene Kiesel- 
saurefarbpulver zwecks Herst. farbiger Putzmortel zu Zement u./oder Kalk zugemischt 
wird. — Ruhrbottiche, Kolloidmuhlen, Zentrifugen, Trockenapp. usw. werden nicłit 
benotigt, die Gefahr des Ausbliihens besteht nicht. Durch einen Zusatz von 0,5 bis 1% 
Wollfett oder Fettsauren oder Glycerinester wird die Abdunstung der yerwendeten 
Alkohole, Glykole usw. stark yermindert u. eine erhOhte W.-Bestandigkeit des Endprod. 
erzielt. (D. R. P . 576 766 KI. 80b vom 28/6. 1932, ausg. 17/5. 1933. Zus. zu D. R. P. 
543 894; C. 1932. I. 2220.) H e i n r i c h s .

Hans Kiihl und Hans Berchem, Die Reaktion zwischen Tonerdezement u. Wasser, e. Beitr.
zur Erhartungstheorie. Berlin: Zementverl. 1932. (40 S.) 8°. =  Mitteilungen aus d.
Zementtechn. Inst. d. Techn. Hochschule Berlin. 39. nn M. 1.—.

v n .  A g r ik u ltu r c h e m ie .  D u n g e m itte l .  B o d e n .
K. SchmalfuB, Zur Kalifrage. Zusammenfassung iiber die Bedeutung des Kaliums 

ais Pflanzennahrstoff u. die sich daraus ergebenden prakt. Folgerungen. (Z. Pflanzen- 
ernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. A 28. 330—35. 1933.) W. ScHULTZE.

A. Stockli, Kompostierungs- und Dungeversuche mit gebrannten Obsttresłem. Kom- 
postierung von Trester aus der Branntweingewinnung unter Zusatz von Ca(OH)2, 
Rohphosphat u. (NH4),S04. In  den ersten 7 Wochen traten infolge Sauerstoffmangels 
nur geringe Garverluste auf, dio am hochsten bei der (NH4)2S 04-Probo u. auBer- 
ordentlich niedrig bei der Ca(OH)2-Probo ausfielen. Nach 16-monatiger Lagerung u. 
erfolgter Durchliiftung tra t bei allen Proben ein Verlust von mełir ais 50°/o arl organ. 
Substanz auf. In  der ersten Garperiode waren infolge der Tatigkeit N-bindender
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Mikroben N-Gewinne bis zu Bl°/0 (Rohphosphat) zu yerzeichnen, die bei langerer 
Lagerung gróCtenteils wieder yerloren gingen. Das C: N-Verhaltnis, welches im Anfang 
BO: 1 ausmachte, lag nach 16-monatiger Garung zwischen 14: 1 bis 19: 1. Topfverss. 
m it Mais ergabon bei Verwendung eines nur 4 Monate kompostierten Produktes erhebliche 
Ertragsdepressionen, wahrend spater die Nachkulturen erhebliche Mehrertrage lieferten. 
Ein 16 Monate gelagertes Prod. lieferte von yomherein Mehrertrage u. yerhielt sich 
in der Diingewrkg. wie gut gelagerter Stalldung. Das zugesetzto Rohphosphat wurde 
durch die Kompostierung nicht lóslicher gemacht. (Landwirtsch. Jb. Schweiz 47- 
214—47. 1933. Eidg. landw. Versuchsanstalt Oerlikon.) W. ScHULTZE.

R. Gagarin, Uber die WirJcung von Kohlenpraparatcn auf das Pflanzenwachstum. 
Wachstumsyerss. in Lsgg. zu denen folgende Braunkohlenpraparate benutzt wurden:
1. Nitrohuminsaure, dargestellt durch Behandlung von Braunkohle mit H N 03; 2. nitro- 
huminsaures Ammonium; 3. entaschte Braunkohle, dargestellt durch Behandlung der 
Braunkohle mit HC1, u. die dabei anfallende Mineralsubstanz; 4. Schwelkoks, dargestellt 
durch Verschwelung der Braunkohle; 5. Gemische dieser Praparate untereinander, die 
teilweise noch mit NH3 abgesattigt werden. Zu den Verss. wurden benutzt Senf, Sałat, 
Tomate, Bohne, Asparagus, Coleus, Lein u. a. m. Aufzucht in SACHSScher Nahrlsg. 
Die Praparate wirkten yon Pflanze zu Pflanze yerschieden. Am besten bewahrten sich 
in den meisten Fallen die ICombinationen aus entaschter Kohle, Mineralsubstanz u. 
NH3, sowio die Schwelkokspraparate in Kombination mit Mineralsubstanz u. NH3. 
In einer 2-monatigen Versuchsdauer konnte bei Tomaten das Grundgewicht bis auf 
das 8-fache gesteigert werden, bei Sałat bis auf das 18-fache gegeniiber der Kontroli - 
probe. (Gas- u. Wasserfach 76. 137—38. 4/3. 1933. Aachen, Chem.-techn. Inst. d. 
Hochschule.) W. SCHULTZE.

A. W. Blair und A. L. Prince, jDer Einflufi von organischer Substanz auf den 
Ernteertrag, das Kohlenstoff-Stickstoff- ['erhaltnis und die Niłratbildung im Boden.
8-jiihrige Wachstumsyerss. mit Sojabohnen, Gersto u. Hafer in Zylindem, denen 
alljahrlich fein gehackseltes Roggenstroh in Mengen yon 1, 2, 4 u. 8 t  pro acre zugesetzt 
wurden. Bei zunehmender Strohdungung gingen die Ertrage der Nichtleguminosen 
zuruck, wahrend die Ertrage an Sojabohnen konstant blieben. Die 8-jahrige Stroh- 
dUngung beeinfluCte die Zus. des Bodens erheblich. Der Geh. des Bodens an Gesamt-N 
u. Gesamt-C stieg an, wahrend das C: N-Verhaltnis groBer wurde. Wurde in einem 
Jahre die Strohdungung ausgesetzt, so traten sofort Ertragssteigerungen auf, welche 
in den Zylindern am groBten waren, die im Jahr zuyor dio groBte Strohgabe erhalten 
hatten. Zusatze yon NaN 03 bewirkten jedesmal bedeutendo Ertragssteigerungen. 
Die reine Strohdungung bewirkt innerkalb der Versuchsperiode ein langsames Absinken 
der pn-Werte. (Soil Sci. 35. 209—20. Marz 1933. New Jersey Agricultural Experiment 
Station.) W. ScHULTZE.

H. Pallmann, Die Bodentypen der Schweiz. Die Entstehung der wichtigsten 
Schweizer Bodentypen aus dem Urgestein unter dem EinfluB der in den yerschiedenen 
Gegenden yorherrschenden klimat. Bedingungen wird besprochen. (Mitt. Lebens- 
mittelunters. Hyg. 24. 8—20. 1933. Zurich, Agrikulturchem. Lab. d. Eidg. Techn.
Hochschule.) W. ScHULTZE.

Fr. Weis, Einige Untersuchungen iiber islandische Bodentypen. (Kong. Veterinaer- 
Landsbohejskole Aarskr. 1933. 1—18. [Orig.: engl.].) W. SCHULTZE.

K. Gedroiz, Der absorbierende Bodenkomplex und seine agronomische Bedeuiung. 
Es wird die Art der Austauschyorgange im Boden beschrieben u. auf die Bedeutung, 
welche das Mg hierbei spielt, hingewiesen. (Ann. agronom. 3. 172—83. Marz/April
1933.) W. ScHULTZE.

Ladislay Smolik, Beitrag zum. Chemismus des Mangans im Boden. Verschiedene 
angefeuchtete Podsolbóden wurden in Flaschen luftdicht yerschlossen u. langere Zeit 
im Dunkeln aufbewahrt. Die austauschfahige Mn-Menge stieg hierdurch an, ebenso 
der pn-Wert (um 0,6—0,8 Einheiten). Yf. ist der Ansicht, daB das Mn eine aktiyere 
Base ais Ca, Mg, K  u. Na darstellt. (V6stnik ćeskosloy. Akad. ZemSdfilskó 9. 134—37.
1933. Brno, Landw. Versuchsstation.) W. SCHULTZE.

E. B. Davies, Berichł uber eine neue Klasseneinteilung der Bodentypen. Die Klassen- 
einteilung nach der mechan. Bodenanalyse wird erweitert. Neben der Bezeichnung 
„sandiger Lehm“ wird der Ausdruck „lehmiger Schluff“ (loamy silt) festgesetzt. 
(New Zealand J. Sci. Technol. 14. 255—56. Febr. 1933.) W. S c h u l t z e .
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Eisen- und Stahl-Akt.-Ges., Hermann Kaserer und Otto Bohra, Wien, Fer- 
fahren zur Herstellung eines sauren Dungemiltcls aus hochmanganhaltiger Martinschlacke, 
die auBer mit Rohphosphat auch mit Kieselsiiure oder sauren Silicaten in der Hitzo 
aufbereitet wird, dad. gek., daB der Schmelze joatiirlich yorkommende Kieselsiiure o. dgl. 
zugesetzt wird, u.- zwar in solcher Menge, daB das sich ergebende saure Gliihphosphat 
neben etwa 5—12% Manganoxyd u. etwa 8—16% Phospliorsaure Si02 enthiilt u. der 
betriebsmiiBig yorhandenc Normalgeh. an Si02 um etwa 8—16°/0 uberschritton wird. 
Nach Zcrkleinerung konnen dem Gliihphosphat noch KaLkstickstoff oder W. oder 
hygroskop. Stoffe, wie Chlorcalcium, in geringer Menge zugesetzt werden. (Oe. P. 
132 994 rom  4/8. 1930, ausg. 25/4. 1933.) K a r s t .

Oberphos Co., iibert. von: Beverly Ober und Edward H. Wight, Baltimore, 
Phosphałdiingemillel. Das Róhphosphat wird durch AufschluB in eine 1. Form iiber- 
fiihrt u. dann bei Unterdruck in einem drehbaren Autoklaven mit NH3 behandelt u. 
abgekiihlt, wodurch die freie Siiure neutralisiert u. ein hochwertiges Diingesalz erziclt 
wird. (A. P. 1907438 vom 20/ 8. 1929, ausg. 9/5. 1933.) G r o t ę .

V III . M e ta llu r g ie . M e ta llo g r a p h ie . M e ta llv e r a r b  e itu n g .

Max Moldenhauer, Das Seigem ais metallurgische Operątion und seine Hilfsmiłtel. 
Ausschmelzen von Zink aus Zihkaschen, u. WeiBmetallen aus yermengten WeiBmetall-
u. RotguBspaneri. Systeinatik der reinen Seigervorgange. Apparatur u. Arbeitsgang 
des Seigerns. Einfuhrung von Elektroseigerófen. Behandlung yerschiedener Typen 
seigerungsfahiger Legieruńgen, z. B. System Pb-Sn, Pb-Ag, Pb-Sb u. Pb-Sb-Sn. 
MischzinnprozeB. Ausbringen boi yerschiedenen Entmischungsprozesscn. Kopulations- 
yerff.: Entantimonierung von WeiBmetallen durch N a, Entwismutierung von Pb durch 
Ca, Entarsenierung von Legierungen, P a r k e r -ProzeB. (Metali u. Erz 30 ([N . F.] 21). 
81—84. 103— 12. Marz 1933.) N i k l a s .

Peter Bardenheuer und Richard Muller, Ober die meiallischc Difjusion in Eisen 
im, festen Zustand aus aufgespritztm Scliichten. Es wird iiber die Zementation des Eisens 
mit yerschiedencn Metallen U. Legierungen, die in Pulverform nach dem Metallspritz- 
yerf. aufgetragen werden, berichtet. Folgende Metalle bzw. Legierungen werden unter
sucht: Ni, Cr, Gemische yón Cr u. Ni, Cr u. Al, Ni u. Al, Ni u. Si, sowie Legierungen 
yon Cr u. Si, Cr u. Ni, Cr, Ni u. Al, Cr u. Al. Es zelgt sich, daB Ni sehr schlecht, Cr 
dagegen gut diffundiert. Die Gemische von Cr u. Ni, ferner Ni u. Si diffundieren gut, 
wahrend Al auf dio Diffusion dieser Metalle hindernd einwirkt. Das Al diffundiert 
zwar sehr scłmell, aber nur in geringen Mengen. Die Legierungen ycrhalten sich wie 
die Gemische, auch hier wirkt Al hcinmend auf die Diffusion. Weiterhin zeigt sich, 
daB durch das Spritzyerf. ein nachteiliger EinfluB durch die in die Schicht gebrachten 
Oxyde auftritt. Die bei den Verss. auftretenden Verdampfungserscheinungen werden 
yerfolgt u. durch das Auftreten eines Gleichgewićhtes zwischen Metalldampfgemisch u. 
Eisenoberflache erklart. Es wird die Auffassung yertreten, daB bei jeder metali. Diffusion 
im festen Zustand die Dampfphase eine mafigebende Rolle spielt. (Mitt. Kaiser-W'ilh.- 
Ihst. Eisenforschg. Dusseldorf 14. 295—305. 1932.) E d e n s .

W. F. Holbrook, C. C. Fumas und T. L. Joseph, Uber die Diffusion des 
Schwefels, Mangans, Phosphórs, Siliciums und Kohlejistoffs im geschmolzenen Eisen. 
Es werden Kuryen aufgestellt fiir die S-, Mn-, P-, Si- bzw. C-Konz. eines Eisenbades 
in Abhangigkeit von der Entfemung von der Beruhrungsstelle zwischen Eisenbad u. 
dem entsprechenden diffundierenden Stoff. AuBerdem werden die Diffusionskonstanten 
der untersuchten Stoffe fiir verschiedene Tempp. ermittelt. Es zeigt sich, daB die 
Diffusionsgeschwindigkeit zu Anfang des Vers. wesentlich groBer ist ais am Ende. 
Anscheinend folgt der Diffusionsvorgang denselben Gesetzen wie die Warmeleitung 
in einem isolierten Eisenstab. Aus den Vcrss. ergibt sich, daB bei metallurg. Prozessen, 
bei denen eine Diffusion von S, Mn, P, Si oder C in einem geschmolzenen Eisenbad 
eine Rolle spielt, fiir eine geniigende Bewegung des Bades Sorge getragen werden 
muB, um eine yollkommene Diffusion zu erziolen. (Ind. Engng. Chem. 24. 993—98. 
Sept. 1932. Minneapolis, Minn., North Central Exp. Stat., U. S. Bur. Min es.) Ed.

W. D. Jones, Ober subkrystalline Gefugeerscheinungen im Ferrit. An Hand der 
einschliigigen Literatur, wobei insbesondere auf die. Arbeit von Baxxistep., J o x e s  
(vgl. C. 1931. II. 3383) Bezug genommen wird, werden die Ansichten tiber die Er- 
scheinung der a-Aderung krit. besprochen. (Metallurgist 1933. 8—11. Beilage zu
Engineer. Febr.) 

XV. 2.
E d e x s .
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J. H. G. Monypenny, Schmiede- und Walztemperaturen fu r  Stahl. Dureh An- 
wendung crholiter Tempp. laBt sich Stahl zwar besser schmieden oder walzen; infolgo 
der dabei auftretenden Komvergroberung werden aber die mechan. Eigg. yerschlechtert. 
Wie diese Sehwierigkeiten dureh geeignete Wahl der Verarbeitungstemp. behoben 
werden konnen, wird im einzelnen erortert. (Metallurgia 7.147—50. Marz 1933.) E d e n s .

Edgar Collins Bain, Faktoren, welclie die spezifische Hdrtbarkeił von Stahlen be- 
einflussen. Die Hartbarkeit eines Stahles hangt von der tatsachlichen Gesehwindigkeit 
ab, m it der der Austenit bei der betreffenden Temp. sich in feinen Perlit umwandelt. 
Die Temp., bei der die Umwandlungsgeschwindigkeit am groBten ist, hangt von der 
Zus. des Stahles ab; dabei bestimmt diese maximale Umwandlungsgeschwindigkeit 
im Temp.-Gebiet um 500° die krit. Abkiihlungsgeschwindigkeit, die zum Harten des 
Stahles erreicht werden muB. Die maximale Umwandlungsgeschwindigkeit des 
Austenits wird in erster Linio dureh die chem. Zus. des Materials beeinfluBt. Mn, Cr, 
Ni, Si u. Al yerzogem die Umwandlung des Austenits in Perlit u. begiinstigen daher 
eine durchgehende Hartung u. zwar in abnehmendem Mafie in der angegebenen Reihen- 
folge. W, Co, Mo, V u. vielleicht 0 2 dagegen neigen dazu, die Hiirtetiefe zu verringern. 
In  zweiter Linie wird die Austenitumwandlung auch dureh die KorngroBe des Austenits 
beeinfluBt. — Jo feiner das Kom, um so schneller findet die Umwandlung in fein- 
kornigen Perlit statt, um so geringer ist die Hartbarkeit des Stahles. Diese auBer- 
ordentlich einfluBreiche Variable, KorngroBe, ist naeh Ansicht des Vfs. abhangig von 
dem Vorhandensein feinverteilter Einschlusse, wie Al- oder V-Oxyde oder auch Si02 
bzw. Silicate, die das Komwachstum verhindem. (Trans. Amer. Soe. Steel Treat. 20. 
385— 428; Metal Progr. 22. Nr. 5. 17—21. 62. 1932. Keamy, N. Y., U. S. Steel 
Corp.) E d e n s .

S. L. Smith und J. V. Howard, Uber die Erholung der proportionalen (elastischen) 
Dehnung bei uberbeanspruchtem Stald. An unlegierten C-Stahlen mit 0,10—0,85°/o C, 
sowie an ahnlichen Stahlen mit hoherem P-Geh. (0,1 anstatt 0,03%), ferner an einem 
niedriggekohlten Ni-Einsatzstahl, einem 3%ig. Ni-Stahl u. einigen Cr-Ni-Stahlen werden 
Unterss. durchgefuhrt, um festzustellen, inwieweit diese Stahle naeh einer starken 
Uberbeanspruchung „erholungsfahig" sind, d. h. inwieweit die elast. Dehnung naeh 
einer Entlastung wieder versehwindet. Es zeigt sich, daB die Erholungsfahigkeit von 
der ohem. Zus. u. der Warmebehandlung des Materials abhangt. Die einzelnen Ergeb- 
nisse sind tabellar. zusammengestellt. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 137. 519—30. 
1/9. 1932.) E d e n s .

— , Die Venvendung nichirostender Stahle in einem chemischen Betricb. Uber die 
Vermeidung der Korrosion und die Verminderung der Unterhaltskosten. (Chem. Age 28. 
235—36. 18/3. 1933.) E d e n s .

E. Houdremont und H. Kallen, Neuere Entwicklung auf dem Edelstąhlgebiet. 
Ein zusammenfassender Bericht iiber die Wrkg. verschiedener Legierungselemente auf 
dio Eigg. von Werkzeugstahlen, Konstruktionsstiihlen u. von Stahlen mit besonderen 
chem. u. ^bhysikal. Eigg. Weiterhin wird iiber die Verwendung legierter Stahle fiir 
Werkzeuge u. iiber die Verwendung von Hartmetallen ais Schneidmetall, ferner iiber 
die Eignung schwachlegierter Konstruktionsstahle fiir Teilo geringerer Abmessung 
kurz berichtet. (Z. Ver. dtsch. Ing. 77. 191—95. 25/2. 1933. Essen.) E d e n s .

Jacques Desgranges, Ein neues Flugzeugkonstruktionsmalerial. Der geschweifite 
nichtrostende Stahl. Verff., Oberflachen insbesondere von Al u. seinen Legierungen 
korrosionsbestandig zu machen, beruhen auf der Elektrolyse mit Kohlekathoden in 
Chromsaurelsgg. Bei der Protalisation wird das Metali in eine kocliende Lsg. von 
Chromaten, Slanganaten oder Molybdaten getaucht, der eine geringe Menge von Alkali- 
carbonaten oder Tartraten zugegeben wird. Ein neues Verf. ermoglicht das elektr. 
SchweiBen des rostfteien Stahles 18—8, der bereits zum Bau von kleinen Seeflugzeugen 
Verwendung gefunden hat. (Naturę, Paris 1933. I. 414—16. 1/5. 1933.) N i k l a s .

Kótaró Honda, Eine neue Legierung, „Stainless-Invar“. In Anlehnung an die 
bisher entwickelten „Invar“ -Legierungen wird iiber eine neue Legierung mit 36,5% Fe, 
54,5% Co u. 9%  Cr berichtet, dio einen sehr niedrigen linearen Ausdehnungskoeff., 
namlich unter 10~7, besitzt, u. auBerdem iiuBerst korrosionsbestandig ist. (Naturę, 
London 131. 587. 22/4.1933. Sendai, Japan, Res. Inst. Iron Steel & other Metals.) E d e n s .

Stanley Robson, Metallozyde und Venoendung von Zink. Geschichto der 
Zinkverhuttung u. Beschreibung der in der Zinkmetallurgie verwendeten Ofentypen, 
wie Rost- u. Destillierofen. Es werden die stehenden iluffeln von R o i tz h e im -  
R e m y  u . B ix o x  u. G r a n d f i l s  behandelt, sowie das Verf. der New Jersey Zinc. Co.
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mit ihrem besonderen Ofentyp mit besonders groBen vertikalen Retorten. Verf. der 
Zinkelektrolyse u. der geschmolzenen Chloridelektrolyse. Zinkproduktion u. Preisci 
Venvendung von Zink ais Sehutziiberzug, dureh das Sherardizieren oder Aufspritzen. 
Zinkreiehe Legierungen. (Metal Ind., London 42. 369—72. 397—400. 421—24. 475 
bis 478. 7/4. 1933.) N i k l a s .

Holtmann, Eine neue Destillationszinkhutte in Sibirien. Beschreibung der Ein- 
riehtung der Zinkhiitte in Bjelowo mit einer projektierten Jahreserzeugung von 
13 000 t  Zn. Behandelt wird dio Erzbasis der Hiitte, Transport u. Lagerung der Roh- 
erze, Róstung u. zwar doppelte Rostung nach dem RlGG-Patent, Mischanlage, Mufflerie, 
Dest.- u. Generatorenanlage, Energieversorgung u. Nebenbetriebe. (Metali u. Erz 30.
141—50. April 1933.) N i k l a s .

N. P. Allen, Verteilung von Undichtigkeiten in Kupferblocken. Verss. iiber die 
Verteilung von porosen Stellen innerhalb yon Bloeken aus reinem, desoxydiertem Cu, 
As-Cu, Cd-Cu u. As-Cu, das unter Druck gegossen wurde. Dio Porositiit der Błocko 
wurde dureh Best. der D. auB den verschiedenen Teilen der Blócke festgelegt. (Metal 
Ind., London 42. 417—20. 443—46. 21/4. 1933.) N i k l a s .

J. Amott, Neue Anforderungen fiir Bronzeguji. An Bronzelegierungen werden 
neuerdings erhóhte Anforderungen an Eestigkeit u. Temp.-Bestandigkeit gestellt, die 
dureh Zulegierung von Ni u. Si u. dureh Wahl von Legierungen des Moneltyps mit
Si-Zusatzen zu erreichen sind. Von Leichtmetallegiorungen sind die R. R.-Legierungen 
u. Biomatiklegierungen gut eingefiihrt. (Eoundry Trade J . 48.27—28.12/1.1933.) NlKL.

M. H. Medwedeff, Einfluf} ton Hartę, Zahigkeit und Korngrófie auf die VerarbeUbar- 
keit von Messingblech. Zus. von Messing u. Festigkeitseigg. dio fiir das Tiefziehen von 
Blechen notwendig sind. Festlegung der ROCKWELL-Harto fur die in der Praxis 
iiblichen H artebezeiclinungen  von Blechen. Beziehung zwischen KomgroBe u. Tiefzieh- 
fahigkeit u. Festlegung der KomgróBenbezeichnung. Neusilber u. bleihaltiges Messing 
sind gleichfalls geeignet fiir das Tiefziehen. (Metal Progr. 23. Nr. 2. 18—22. Febr. 
1933.) N i k l a s .

Roger Vćne, Der Aufschicung der Aniuendung von Nickel und seinen Legierungen. 
(Naturę, Paris 1933. I. 403—06. 444—48. 15/5.) N i k l a s .

Ch. Taillandier, Beitrag zum Studium der Aluminium-Eistn-Chromlegierungen. 
Nach einer kurzeń Besprechung der bisherigen Arbeiten uber das System Al-Fe-Cr wird 
iiber Verss. mit Al-Legierungen m it Fe-Gehh. bis 4,18°/0 u. Cr-Gehh. bis 2,29% berichtet. 
DioYeres. erstrecken sich auf die Best. der Liąuidus- u. Solidusflachen, ferner auf dilato- 
metr. Unterss., auf Bestst. der Anderung der elektr. Leitfiihigkeit, sowie auf dio Er- 
mittlung der D., des Gefiigeaufbaues u. der mechan. Eigg. der untersuchten Legierungen. 
Es wird ein ternares Eutektikum bei l% F e  u. 2°/oCr bei 640° gefunden; ferner zeigt sich, 
daB der Ausdehnungskoeff. mit steigendem Fe- u. Cr-Geh. abnimmt. Weiterliin ergibt 
sich aus den Unterss., daB in dem binaren System Al-Fe ein Eutektikum bei rund 
2% Fe vorhanden ist, ferner daB eine 2. Modifikation des Al bei 560° nieht existiert, 
sondern daB eine solehe beobachtete Umwandlung auf dio Ggw. von Si ais Verunreini- 
gung zuriickzufuhren ist. Aus den Bestst. der elektr. Leitfiihigkeit goht die Existonz 
eines Gebietes temarer Mischkrystalle, allerdings geringer Ausdehnung, hervor. Dio 
ZerreiBbarkeit u. Zahigkeit von Al wird dureh 2—2,5% Fo u. Cr verbcssert. (Rev. 
Metallurgie 29. 315—25. 348—56. 1932.) E d e n s .

R. de Fleury, Das Magnesium. Schmelzen — Vergie/3en — Weiterverarbeitung — 
Verwendung. Zusammenfassende Betraclitungen. (Rev. Metallurgie 29. 341—46.
1932.) E d e n s .

Karl Becker, Entwicklung, Leistung und Patentlage der einzelnen Hartmetalle. 
Histor. Entw. der Hartmetalle aus den Schnellstahlen uber die Stellite zu den heutigen 
Sinterprodd. aus Carbiden hochschmelzender Metalle mit niedrigerschmelzenden Hilfs- 
metallen an Hand des deutschen u. ausland. Patentschrifttums unter besonderer Be- 
riicksichtigung von Widia ais erstem wirklichem Sinterhartmetall. (Metallwirtsch., 
Metallwiss., Metalltechn. 12. 64—65. 77—78.1933; Metallborse 23. 574—75.) A l t e r t h .

Paul D. Merica, Hdrten von Metallen dureh Alterung. (Vgl. C. 1933. I. 668.) 
Die Erkenntnis uber die Mogliclikeit, Metallo dureh Alterung zu harten, hat sich in 
den letzten Jahren sehr erheblich erweitert. Die histor. Entw. der Theorien iiber die 
Metallhartung wird am Schulbeispiel des Duralumins erórtert. Die heute gultigo 
Anschauung besagt, daB Al—Cu-Legierungen bei hóherer Temp. dureh krystalline 
Ausscheidung von CuAl2, Al—Mg—Si-Legierungen bei gewóhnlicher Temp. dureh 
vielleicht krvstalline Ausscheidung von Mg2Si harten. Unter 150° harten Al—Cu-

29*
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Legierungen u. wahrscheinlich alle iibersattigten Lsgg. keinesfalls durch Ausscheidung 
des in Lsg. befindlichen Bestandteilos, sondern durch struktureUe Veranderung. Be- 
sprcchung der moglichen strukturellen Yeranderungen — Atomkerne. Besonderheiten 
bei der Alterung. Erlauterungen anderer Legierungen. Cu mit 2,5% Be, Ag mit 8%  Cu, 
Ki m it mehr ais 5%  Cu, Cu mit 1—10% Ńi, Zn—Al, Au—Cu. Im  Zusammenhange 
wird der EinfluB der Zus. einer Legierung auf die yerschiedenen physikal. Eigg. bei 
der Hartung durch Alterung erlautert. Einige der besprochenen Legierungen behalten 
ihre Festigkeit auch bei erhohter Temp. Moglichkeiten, dio Alterung zu beschleunigen u. 
zu yerzogem. (Aciers spec. Met., Alliages 8  (9) 19—30. 50—61. Febr. 1933.) Z a p p .

N. P. Inglis und G. F. Lake, Korrosions-Ermiidungsversuche bei nitrierten und 
nickelverkleideten Stahlen in Flufhcasser des Teesflusses. (Vgl. C. 1932. I. 3223.) An 
einem Ni-verkleidcten Stahl mit 0,20% C, ferncr an einem nitrierten Stahl mit 1,58% 
Cr, 0,87% Al, 0,33% Mo, 0,26% C, sowie an einem in einem Cyanbad einsatzgeharteten 
Stahl werden Emiudungsyerss. bei glcichzeitiger Korrosion durch TeesfluBwasser 
durchgefiihrt. Es zeigt sich, daB der Ni-yerkleidete Stahl, wahrscheinlich infolge der 
Spannungen in der Ni-Verkleidung, sehr leicht zu Korrosionsermiidung neigt, wahrend 
der nitricrte Stahl auBerordentlich hohe Dauorfestigkeiten bei gleiclizeitiger Korrosion 
aufweist. Auch der einsatzgehartete Stahl besitzt gute Eigg.; letztere Verss. werden 
noch fortgefuhrt. Bruch- u. Gcfiigeunterss. erganzen die Verss. (Trans. Faraday Soc.

A. R. Lee, Der Einflufi des Sauerstoffdruckes auf die Korrosion des Stahles. An 
einem Stahl mit 0,13% C werden Korrosions-Zeitkurven fiir eine Vio'n- KCl-Lsg. bei 
25° u. bei 0 2-Drucken yon 1—25 a t aufgestellt. Es zeigt sich, daB fiir 0 2-Drucke bis 
20 a t die Korrosions-Zeitkuryen geradlinig yerlaufen; bei Drucken iiber 20 a t nimmt 
dio Korrosionsgeschwindigkeit mit der Zeit ab. Mit zunehmendem 0 2-Druck nimmt die 
Korrosionsgeschwindigkeit zu, u. zwar bei 1—5 a t in starkerem MaBe ais die Druck- 
zunahmc, bei 5—20 a t proportional der Druckzunahme; oberhalb 20 a t strebt dio 
Korrosionsgeschwindigkeit einem konstanten Werte zu. Bei einer Vioooo'n ' KCl-Lsg. 
wird die Korrosionsgeschwindigkeit durch Druckzunahme iiber 1 a t nicht erhoht. Bei 
allen Yerss. zeigt sich keine Andeutung, daB durch den erhóhten 0 2-Druck Passiyitats- 
erscheinungen hervorgerufen werden. Zum SchluB wird vorgeschlagen, besehleunigte 
Korrosionsprufungen durch Anwendung erhohter 0 2-Drucke durchzufiihren. (Trans.

A. R. Lee, Der Einflufi des Sauerstoffdruckes auf die Korrosion des Stahles. Ent- 
gegnmig auf die Diskussion tton U. R. Evans und C. IF. Borgtnann. (Vgl. vorst. Ref.) 
Der Befund der Unterss. von EVAXS u . B o k g m a n n  (C. 1932. II. 1351) steht im Wider- 
spruch zu den Yerss. des Vfs., welcher fand, daB bei Stahlproben, welche in einem 
Thermostaten halb in KCl-Lsg. 2 Tage lang eingetaueht waren, das angegriffene Gebiet 
bei 0 2 50% groBer ist ais bei gereinigter Luft. (Trans. Faraday Soc. 28. 825—26. 
Dez. 1932.) A s c h e r m a n n .

Kurt Adloff, Der Innenangriff von Wasserleitungsrohren. (Vgl. C. 1933- I. 2164.) 
Unter den yerschiedenen Arten der Korrosion von Wasserleitungsrohron sind im all- 
gem einen zu unterscheiden: dio Selbstkorrosion, die Beruhrungskorrosion u. die Kor
rosion durch Fremderreger. Am haufigsten treten die beiden ersten Arten der Kor
rosion auf, wahrend die durch Fremderregung im wesentlichen auf auBero Umstande 
zuruckzufiihren ist. Von EinfluB auf dio Korrosionsgeschwindigkeit ist die Strómungs- 
geschwindigkeit des W., indem bei sehr hohen Stromungsgeschwindigkeiten eine Ab- 
schwaehung oder gar Unterbindung der Korrosion orfolgen kann. Dann muB fest- 
gestellt werden, ob das W. freie C02 enthalt u. ob der O auch gunstigen Zutritt zu den 
Stellen dor Korrosion hat. Die Abwesenheit yon Salzen wirkt fordernd auf den An- 
griff, da der Salzgeh. die Loslichkeit fiir O beschrankt. Die Aufbereitung des W. zur 
Entfernung der freien C02 erfolgt grundsatzlieh nach 2 Verff., namlich durch Rieseln 
iiber Marmor oder durch Zusatz von geloschtem Kalk. (Warme 56. 265—68. 29/4. 
1933.) __________________ K a l p e r s .

Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Klencke, Frankfurt), 
Verfahren zur Hersłellung ion Erzkoks, insbesondere Zinkerzkoks, dad. gek., daB ein 
Gemisch yon Feinerz u. Kokskohle auf eine gasdurchlassigo Unterlage, z. B. einen 
Dwight-Lloydapparat oder eine Sinterpfannc, aufgegeben, oberfliichlich geziindet u. 
m it soviel Luft, dereń Sauerstoffgeh. durch Vorschalten einer sauerstoffbindenden 
Schicht vor die Beschickung yermindert ist, oder mit soyiel Gasen mit einem geringeron

28. 715—21. 1932.) E d e n s .

Faraday Soc. 28. 707—15. 1932.) E d e n s .
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Sauerstoffgeh. ais Luft verblasen wird, daB der gebildete Koks nicht entziindet wird. — 
Man kann z. B. m it den Abgasen des Verkokungsprozesses Yerblasen. Nach Bcendigung 
der Verkokung wird auf die Beschickung, zweckmaBig mittels einer bewcglichen Brause- 
vorr., W. aufgesprcngt, um den VerblaseprozeB abzubrechen. (D. R. P. 575 586, 
KI. 40 a vom 3/4. 1930, ausg. 29/4. 1933.) GEISZLEE.

Karl Kellermann, Clausthal, Harz, Verfahren zur Schwimmaufbereitung von 
Mineralien, bei dem die Źusatzmitteł zusammen mit Luft der Trube in Gasform zugefiihrt 
werden, dad. gek., daB dio Luft durch Alkohole oder Phenole einerseits u. durch CS2 
oder dessen D eriw . andererseits in getrennten geschlossenen Behaltern unter Regelung 
der Temp. zur Einhaltung eines gewunschten Mengenyerhaltnisses der zugefiihrten 
Stoffe geleitet u. danach zusammen in die Triibc eingefiihrt wird, so daB die gasformigen 
Stoffe zusammenwirken u. das erforderliche Adsorptionsgleichgewicht herstellen. — 
Die Zusatzstoffe sollen in der Trube unter Bldg. von Xanthogenaten miteinander 
reagieren. Vor der Verwendung dieses Rk.-Mittels ais solchcs wird der Vorteil erreicht, 
daB es nicht erst hergestellt zu werden braucht. Mit den vorgeschlagenen Mitteln 
liŁBfc sich z. B. Bleiglanz aus komplesen Erzen gut aufschwimmcn. (D. R. P. 575 738 
KI. 1 c vom 1G/2. 1929, ausg. 2/5. 1933.) G e is z le e .

Alfred Musso, East Orange, New Jersey, iibert. von: William P. Deppe, New 
York, Reduktion ton Erzen, besonders von Eisen- oder Nickelerzen, ohne Schmelzung 
der Beschickung. Die fein gemahlenen oxyd. oder carbonat. Ausgangsstoffe wrerden 
m it C gemischt u. in einer Retorte hochstens auf 700° bei Verwendung yon backender 
Kohle u. auf hochstens 950° bei Anwendung yon nicht backender Kohle ais Red.-Mittel 
unter standiger Absaugung der Rk.-Gase erhitzt. Die Red. soli nur durch den gebil- 
deten amorphen C erfolgen, wodurch ein Metali hoher Reinheit erzielt werden soli. 
(Vgl. auch E. P. 349477; C. 1931. II. 1483.) (A. P. 1 902 089 yom 25/7. 1927, ausg. 
21/3. 1933 u. A. P. 1 902 090 vom 13/12. 1928, ausg. 21/3. 1933.) G e is z le e .

Dimitri Sensaud de Lavaud, Paris, Verfahren und. Vorrichtung zur Herslellung 
fon Hohlkorpem durch Aufbringen yon durch Gasdruck zerstaubten, fest werdenden fl. 
Stoffen, insbesondere yon fl. Metali, auf die Wandungen sich drehender Pornien, dad. 
gek., daB das zum Zerstauben u. zum Aufsehleudern der fl. M. auf die Innenflache 
der umlaufenden Form yerwendete Gas in einer oder mehreren ununterbrochen ver- 
laufenden, flachen Scliichten zugefiihrt wird, die sich yorzugsweise in Richtung der 
Formachse erstrecken u. daB die fl. M. in diinner Schicht m it dem ganzen Bereich 
der Gasstrahlen in Beriihrung gebracht wird. — Das Verf. gestattet eine leichto Regelung 
der aufzubringenden Metallmcnge, wobei auBerdem eine Abschreckwrkg. yermieden 
wird. Das PreBgas kann so ausgewahlt werden, daB es auf das aufzubringende Metali 
eino Raffinationswrkg. ausiibt. Im Fallo der Verwendung yon Oufieisen kann man z. B. 
Luft anwenden, die eine Entkohlung bewirkt. (D. R. P. 574 026 KI. 31c vom 17/12.
1931, ausg. 8/4. 1933. F. Prior. 24/2. 1931.) G e i s z le e .

Bernhard Vervoort, Dusseldorf, Oiefibare Chromeisenlegierung. Zur Erzielung der 
Rostfreiheit weist die Legierung einen Cr-Geli. yon 15—40% auf bei einem gleich- 
zeitigen C-Ceh. von iiber 1,7%. (Dan. P. 44390 vom 12/8. 1929, ausg. 20/7. 1931.
D . Prior. 13/8. 1928, 4/5., 25/5., 2/7. u. 3/7. 1929.) D e e w s .

Electro Metallurgical Co., Amerika, Spezialstdhle m it wenigstens 15% Cr u. 
wenigstens 0,1% C, gek. durch wenigstens 0,1% gebundenen N. Beyorzugt sind 15 
bis 35, insbesondere 18—30% Cr, gegebcnenfalls mit 5—35% Ni; bei 5— 15% Ni soli
0,2—0,4% N zugegen sein. Zur Herst. derartiger GuBstiicke werden die metali. Be- 
standteilo geschmolzen u. mindestens soviel N in Form eines Nitrides zugesetzt, wio 
sich m it dem Stahl bei dessen F . yerbindet; dann wird der fl. Stahl oberhalb des F. 
solango gehalten, daB der iiberschussige N entweichen kann, worauf man die Schmelze 
erstarren laBt; man kann den N auch in Form von Cr-Nitriden u. Forrochrom mit hohem 
N-Geh. in solchen Mengen u. Verhaltnissen zusetzen, daB das Cr in der Schmelze in 
der gewunschten Menge u. der N mindestens in einer Menge zugegen ist, die sich mit 
dem Stahl yerbinden kann. — Die Stiihle besitzen erhohte Festigkeit ohno Verminderung 
der Duktilitat, Bearbeitbarkeit, Hartę, Korrosionsbestandigkeit u. der Schmiede-, 
Walz- u. sonstigen Formgebungseigg. (F. P. 739 498 vom 5/7. 1932, ausg. 12/1. 1933. 
A. Priorr. 29/7. u. 10/12. 1931.) H a b b e l .

Electro Metallurgical Co., Amerika, Slahllegierung, insbesondere fiir Federn, 
mit 1—2,25% Mn, 0,5—2% Si, 0,4—1,5% Cr, 0,15—0,3% V, Rest Fe; bevorzugte 
Gehh.: 1,5% Mn, 1% Si u. 0,6% Cr. Eino lufthiirtcndo Zus. ist: 0,55—0,65% C, 1,1 
bis 1,4% Mn, 0,8—1% Si, 0,4—0,6% Cr, 0,15—0,3% V, Rest Fe; Cr kann ganz oder
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teilweise durch Mo ersetzt werden. Die Legierung kann insbesondere fiir luftgehartete 
Blattfedern m it hoher Ermudungsgrenze venvendet werden; die Feder besitzt liin- 
reiohonde Festigkeit u. ist im Gegensatz zu ólgeharteten frei von kleinen Rissen u. 
Innenspannungen. (F. P. 741 679 vom 1/9. 1932, ausg. 17/2. 1933. A. Prior. 30/9.
1931.) H a b b e l .

New Jersey Zinc Co., New Jersey, iibert. von: Earl H. Bunce, Pałmerton, 
Pen., Gewinnung von Zink durch Dest., vorzugsweise in stehenden Betorten, unter 
Verwendung einer Beschickung aus verkokten Briketten. Die h. Abgase des Zink- 
gewinnungsofens werden durch die Vorkokungsanlage geleitet. (A. P. 1 896 221 vom 
2/7. 1931, ausg. 7/2. 1933.) . G e i s z l e r .

Mond Nickel Co. Ltd., London, Kupferlegierung, bestohend aus 60—85°/0 Cu, 
15—40% Ni u. 0,4— 12°/0 Al sowie gegebenenfalls geringen Mengen von Si u. Fe, Sn, 
Mo oder Mn. Dio Legierungen konnen durch Ausscheidungshartung vergutet werden. 
(F . P. 742 648 vom 30/7. 1932, ausg. 13/3. 1933. E. Prior. 31/7. 1931.) G e i s z l e r .

Standard Electric A/S., Oslo, Magnetisches Materiał aus 93,5°/o Ni, 0,49% Fe 
u. ca. 5,27% Mo, wiihrend der Rest aus Co bestoht. (Dan. P. 44137 vom 4/10. 1926, 
ausg. 18/5. 1931.) D r e w s .

Harry Morgan, W alnut Park, Cal., Aufarbeitung von kupferhaltigen Molybddn- 
erzen, besonders solchen sulfid. Natur. Die Erze werden mit konz. H 2S04 bis auf den 
Kp. der Saure erhitzt. Das gebildete CuS04 wird mit W. ausgelaugt u. das Cu aus 
der Lauge gewonnen. Das Mo bleibt ungel. zuriick. Das Verf. ist auch auf Erze 
anwendbar, die andere Metalle der 6. Gruppe des period. Systems, z. B. W, enthalten. 
(A. P. 1 895 811 Tora 5/2. 1930, ausg. 31/1. 1933.) G e i s z l e r .

Limited Co., Prag (vorm. Skoda-Werke, Pilsen), Leichtmetallkólbenhgierung, 
bestehend aus 5—25% Si, je bis zu 5%  Be u. Zr u. je bis zu 5% V, Te, Sr, La, einzeln 
oder zu mehreren, wobei die Gesamtheit der Zusatze mit Ausnahme von Si bis zu 15% 
betragen kann. Der Rest ist Al. AuBerdem konnen noch bis zu 2% Mg, Cu, Fe, Mn, 
Ni, Co, Cr u. Li einzeln oder zu mehreren vorhanden sein. (E. P. 388 109 vom 2/10.1931, 
ausg. 16/3. 1933. Tschechoslovak. Prior. 3/10. 1930.) G e i s z l e r .

Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfalircn zur Verbessemng von Aluminium  
bzw. von Aluminiumlegierungen und aluminiumhaltigen Legierungen, die prakt. frei 
von Si sind, durch Erzeugung eines hochdispersen Gefuges aller Legierungsbestand- 
teile, dad. gek., daf3 der Schmelze des zu behandelnden Ausgangsgutes Stoffgemischo 
von Fluoriden, die fiir sich allein einen Veredlungseffekt nicht herrorbringen, einer - 
seits u. Alkalicarbonate andererseits zugesetzt werden. — Ais Fluoridzusatze kommen 
z. B. Silicofluoride oder Bifluoride in Betracht. Es wird angenommen, daB bei der 
Zers. des FluBmittelgemisches freies Alkali gebildet wird, das die Yeredlungswrkg. 
hervorruft. Das Verf. ist auBerdem auf Si enthaltende Al-Legierungen anwendbar, 
wobei der Geh. an Si auch iiber 15% betragen kann. (Vgl. auch E. PP. 380577 u. 
382691; C. 1933.1. 2168.) (Oe. P. 131 586 vom 17/8. 1931, ausg. 25/1. 1933. D. Priorr. 
23/8. u. 20/11. 1930.) G e i s z l e r .

Siemens Electro-Osmose G. m. b. H., Berlin, Schutzbelage auf Aluminium oder 
seinen Legierungen. Aluminiumgegenstande werden in einem m it Cr03 gesatt. Bade 
mit einem oxydhaltigen tjberz.uge versehen u. dann ais Hilfselektroden bei der Be- 
handlung anderer Al-Gegenstande verwendet. Badzus. in beiden Fiillen: etwa 102 g C r03 
in 100 ccm W. bei 20°. Gearbeitet wird mit Weehselstrom von 40—60 V etwa 20 Min. 
bei 40—60°. (E. P. 390110 vom 12/12. 1932, Auszug veroff. 20/4. 1933. D. Prior. 
10/12. 1931. Zus. zu E. P. 371213; C. 1931. II. 1189 [F. P. 702 266].) B r a u n s .

Louis Burgess, New York, Konzentrieren von Berylliumozyd in Berylliumsilicat 
enthaltenden Mineralien. D as Ausgangsmaterial wird mit soviel Kohle gcmischt, ais 
zur Red. wenigstens eines Teiles des S i02 zu Si erforderlich ist u. auf ca- 1700—1900° 
erhitzt. Das nunmehr in Form von Kiigelchen vorhandene Si kann auf physikal. Wege 
abgetrennt werden. Man erhiilt ein an Be angereiehertes Prod. Gegebenenfalls arbeitet 
man in Ggw. von Fe enthaltenden Stoffen, so daB nicht metali. Si, sondern eine Si-Fe- 
Legierung mit wenigstens 50% Fo erhalten wird. (A. P. 1 905 340 vom 16/1. 1932, 
ausg. 25/4. 1933.)  ̂ D r e w s .

Alfred Kropf, Wetzlar a. d. Lahn, Kohlenstoffhallige Harthgierung. Durch 
Schmelzen hergestellte kohlenstoffhaltige Hartlegierungen, dad. gek., daB sie neben W 
u. Mo noch Ta im AusmaB von 5 bis 75% bei einem durch den Mo- u. Ta-Geh. geregelten 
C-Geh. von 3 bis 0,7% enthalten. — Die Werkstoffe sollen auBerdem noch Cr, Co u. Ti 
in einer Menge bis zu 25% u. V u. Si bis zu 5%  einzeln oder gemeinsam enthalten.
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(Ygl. auch E. P. 264528; C. 1927. I. 2775. E. P. 270640; C. 1927. II. 1305 u. D. R. P. 
564202; C. 1933.1. 2169.) (Oe. P. 132 533 vom 14/1. 1927, ausg. 25/3. 1933. D. Priorr. 
16/1. u. 10/5. 1926.) G e i s z l e r .

Charles Philip Miller, Romiley, England, Legierung, bestehcnd aus 20—35°/0 Co, 
15—30% W oder Mo, 0,5—3,0°/o V. 0,2—0,6% Mn, Spuren von C u. Cr u. Fe ais Rest. 
Die Legierung eignet sich wegen ihrer Hartę besonders zur Herst. von Schneidwerk- 
zeugen. Nach einem Abschreeken yon 1000 bis 1400° ist sie weich u. laBt sich leicht 
durch Feilen in die Endform bringen. Durch ein Anlassen bei 250—650° u. raschcs 
Abkiihlen wird sie gehartet. (E. P. 387 322 yom 21/4. 1931, ausg. 2/3.1933.) G e i s z l e r .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen a. d. Ruhr, iibert. yon: Hermann Voigtlander 
und Otto Kaufels, Essen, Herstellung von Hartmetallegierungen aus mindestens 80% 
Wolfram- oder Molybdancarbid u. bis zu 20% Hilfsmetall. Die Werkstoffe werden 
durch Schmelzen' in feine der Endform angenaherte Form gebracht u. der Formling 
durch Pressen bei der Erweichungstemp. der Legierung (2200—2400°) in die Endform 
ubergefiihrt. Die gewiinschte Form laBt sich genauer erreiehen ais durch GieCen. 
AuBerdem besitzt das durch Pressen hergestellte Werkstiick hóhere Festigkeit u. D. 
(A. P. 1 895 950 vom 4/4. 1929, ausg. 31/1. 1933. D. Prior. 2/5. 1928.) G e i s z l e r .

Anton Kratky, Wien, Verfahren zur Herstellung von homogenen Harlcarbiden durch 
Schmelzen von Hartcarbido lieferndcn Metallen mit C, dad. gek., daB ais Ausgangs- 
material fiir den zur Herst. solcher Carbide notigen C Anthrazitkohle oder bestc Stein- 
kohle yorwendet wird, die in Pulverform unter LuftabschluB in einer indifferenten 
Atmosphare, z. B. H2, N2, C02 o. dgl., zwecks Verkleinerung des Kornes u. Erzielung 
feinster Teilchen von poroser Beschaffenheit gegliiht wird. (Oe. P. 132 692 vom 
2/12. 1931, ausg. 10/4. 1933.) G e i s z l e r .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin, Bimetallelement. Es findet Verwendung 
ais therm. Ausloser bei den verschiedensten App. Zur Erzielung groBer Kraftwrkgg. 
ordnet man die Bimetallstreifen in U- oder Halbkreisform uberemander an. Zwischen 
den cinzelnen Bimetallstreifen befinden sich aus lcitendem Materiał bestehende 
Zwischenschichtcn, yon denen alle oder nur einige stromfiihrend sein konnen. (Dan. P. 
43 893 vom 15/3. 1929, ausg. 23/3. 1931. D . Prior. 29/3. 1928.) D r e w s .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Otto Dahl, Berlin- 
Wilmersdorf, und Helmut Sprung, Berlin-Oberschoneweide), Verfahren zur Her
stellung von Kombinatwnsstreifen aus zwei oder mehr Metallen, die langs ihrer Schmal- 
seite miteinander verbunden sind, dad. gek., daB ein oder mehrero Metalle auf einen 
Metallbarren beispielsweise durch GieBen aufgebracht werden u. darauf der Korn- 
binationskorper einem WalzprozeB unterworfen wird, boi dem die Verb.-Naht parallel 
zur Verformungsrichtung, die Verb.-Fla.ehe senkrecht zur Walzebene yerlauft. — 
Diese neue Anordnung laBt neue Anwendungsmoglichkeiten derartiger Streifen, z. B. 
ais Lamellen in Kommutatoren, zu. Dio zur Stromabnahme dienenden Teile bestehen 
dann aus Kupfer, wahrend die der Einspannung dienenden Teile aus dem festeren u. 
billigeren Baustoff, z. B. Eisen, bestehen. (D. R. P. 576 894 KI. 491 yom 15/8. 1930, 
ausg. 19/5. 1933.) H e i n r i c h s .

Aktien-Gesellschaft fiir aluminothermische und elektrische Schweifiungen 
(Professor Dr. Hans Goldschmidt-Ingwer Błock), Berlin-Britz, Kombiniertes alu- 
minothermisches Schienenschweipverfahren, dad. gek., daB die Schienenkópfo durch 
ZwischenguB von aluminogenet. Eisen, dio SchicnenfuBe u. -stego dagegen durch 
Zusammenstauchen nach Erwiirmung durch aluminogenet. Schlacke yerschweiBt 
werden. — Die aneinanderliegenden Stege u. FiiBe, die nur geringo Starkę aufweisen, 
konnen erheblich lcichter yon der hocherhitzten fl. Schlacke auf SchweiBglut gebracht 
werden ais der Schienenkopf beim bisher ublichen kombinierten Verf. (D. R. P. 576 893 
KI. 49h vom 24/3. 1932, ausg. 19/5. 1933.) H e i n r i c h s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Lichtbogenschweipung. Zur Er- 
h6hung der Leitfahigkeit der Atmosphare, in der die LichtbogenschweiBung vor- 
genommen wird, werden in diese K-Salze oder Salze anderer Alkalimetalle mit groBerem 
At.-Gew. in Mischung oder in chem. Verb. m it feinverteilten Sauerstoffyerbb. des Ti, 
U, W, Cr, Al oder Fe eingefuhrt. — Gegebenenfalls werden die Elektroden mit einer 
wss. Lsg. dieser Stoffe impragniert. Oder aber man fiillt die Hohlelektrode mit einer 
Pastę dieser Stoffe. (Dan. P. 43 805 yom 20/2. 1929, ausg. 9/3. 1931. D . Prior. 14/3. 
1928.) D r e w s .

Stefan Dzięcielewski und Włodzimierz Wątocki, Krakau, Schweifien von A lu 
minium. Das SchweiBmittel enthalt ein Gemisch von Alkalichloriden u. -bromiden
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neben CdCl2; es enthalt z. B. 40—60% NaCl, 1—10°/o LiCl, 5—20% KBr, 10—40% 
NaBr u. 1—12°/o CdCl2, neben 2—8%  Alkali- oder Al-Fluorid. (Poln. P. 15 820 vom 
6/2. 1931, ausg. 10/5. 1932.) S c h o n f e l d .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, Ohio, iibert. von: George L. Magoun, 
Nitro, West Virginia, Beizbad fiir Melalle, bestehend aus einer nicht oxydierenden 
Saure, z. B. IL S 04, in der ein Zusatzmittel gel. ist, das wie folgt erhalten -wurde. Eine

N =organ. Yerb., dio die Gruppe —N = C <  jq-_ enthalt, z. B. ein Guanidin, wird mit
einem Aldehyd u. das erhalteno Rk.-Prod. m it CS2 zur Rk. gebracht. Man erhitzt z. B. 
eine Mischung, die Diphenylguanidin u. Formaldehyd, vorzugsweise in Form einer 
35%ig. wss. Lsg. in einem Verlialtnis von 1 Mol Guanidin zu ’/:> Mol Formaldehj’d 
enthalt, in Ggw. eines organ. Losungsm., z. B. A., auf Kondensationstemp. Dann 
-wird CS2 zugesetzt u. weiter bis zur Bcendigung der Rk. erhitzt. '(A. P. 1 868 214 
vom 30/9. 1931, ausg. 19/7. 1932.) G e i s z l e r .

Imperial Chemical Industries Ltd. und Joseph Savage, England, Entfetien 
von Mełallłeilen. Die Gegenstande werden zuerst in einem fl. Losungsm. fiir 01 o. dgl. 
eingetaucht u. bewegt u. dann mit Dampfen fliichtiger L6sungsmm. behandelt. (E. P. 
389 837 T o m  24/9. 1931, Auszug veróff. 20/4. 1933.) B r a u n s .

Copperweld Steel Co., Glasport, U. S. A., Yerfahren und Vorrichtung zur Her- 
slellung dektrolytischer Metallniederschliige auf strangfórmigen, unter standiger Drehung 
um ihre Aehse dureh mindestens eine elektrolyt. Zelle wandernden Kathoden, 1. dad. 
gek., daB der Kathodenstrang den Impuls fiir seine Langsbewegung u. zweckmaBig 
auch fiir seine Drehung hauptsachlich oder ausschlieBlich dureh Einrichtungen erhalt, 
die vor der Eintrittsstelle des Stranges in das Bad angeordnet sind. — Die Unter- 
ansprucho 2—9 betreffen Einzelheiten der Vorr. — Das Verf. dient zum Aufbringen 
von Cu, Ni o. dgl. Ndd. auf Stahl- oder Bleidrahte, die aus der Strangpresse kommen 
u. ais Kathode dienen. Dureh das Verf. werden gleiehmaBige t?berziige erzeugt.(D. R.P. 
577 746 KI. 48 a vom 26/8. 1931, ausg. 3/6. 1933.) B r a u n s .

Max Schlótter, Berlin, Verfahren zur deklrolyłischen Abscheidung von Sclncer- 
melallen. Man erhalt Ndd. mit sehr wertvollen Eigg., wenn man dureh geeignete Bad- 
zus. dafiir Sorge tragt, daB das an der Kathodo abgeschiedene Metali Sauerstoff ent- 
haltende Verbb. oder Verbb. von Metallen mit beliebigen Nichtmetallen wie Sub- 
halogenide, Sulfide in homogener oder heterogener Phase gebunden enthalt. Beispiel: 
Fiir Silber auf 1 1 W. bei einer Stromdichte von 1000 Amp. 450 g Bromammon, 20 g AgJ, 
10 g HC1. Jodgeh. im Silber 0,8%. (Oe.P. 133129 vom 25/6. 1930, ausg. 10/5. 
1933.) B r a u n s .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft (Erfinder: Franz Pawlek), Borlin, yer
fahren zur Hersłellung rostsicherer Eisenbleche auf eleklrolytischem Wege, 1. dad. gek., 
daB gleichzeitig m it dem Eisen ein edleres Metali abgesehieden wird u. die so erzeugtcn 
Bleche bei einer Temp. gegliiht -werden, bei der der Wasserstoff aus dem Blech entfernt 
wird, eine vóllige Mischkrystallbldg. jedoch nicht eintritt. — Naeh den Anspriichen 2 
xi. 3 wird ais edleres Metali Cu genommen u. das Blech bei 500—550° gegliiht. — Die 
Elektrolyse wird in einem Bade von etwa 80 g Fe im Liter bei 90° u. bei einer Strom
dichte von 5 Amp./qdcm durehgefuhrt. Das Cu ist in kleinen Mengen (0,01 g im Liter) 
u. zwar ais CuCl oder CuCl2 vorhanden. (D. R. P. 576 227 KI. 48 a vom 21/6. 1931, 
ausg. 24/5. 1933.) “ B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johannes Eckell 
und Georg Pfleiderer, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur eleklrolyłischen Abscheidung 
von Chrom, gegebenenfalls zusammen mit anderen Metallen aus Lsgg. des dreiwertigen 
Cr, wobei die Elektrolyso in einem — zweckmaBig dureh ein Diaphragma — in Anoden- 
u. Kathodenraum unterteilten Behalter erfolgt, 1. dad. gek., daB man aus dem zweck
maBig sauren Katholyten die kathod. gebildeten Salze des zweiwertigen Cr fortlaufend 
oder period, in einem solchen Mafie beseitigt, daB ihre Konz. im Katholyten in dem 
fiir Cr-Abscheidung giinstigen Bereich bleibt, vorzugsweise unterhalb 55 g Cr11 im 
Liter. — Beispiel: Mit einem Katholyten von 100—120 g Cr im Liter ais Chlorid u. 
70 g (NH4)2S04 wird bei einer kathod. Stromdichte von 25 Amp./qdm eine Strom- 
ausbeute fiir Cr von etwa 40— 45% erzielt, solange der Geh. an Cr11 auf 28—35 g im 
Liter gehalten wird. (D.R.P. 576 817 KI. 48 a vom 2/5.1931, ausg. 24/5.1933.) B r a u n s .

Electric Furnace Co. Ltd., London, England, und Edwin Fitch Northrup, 
New Jersey, U. S. A., Eleklroplattierrerfahren. Cr o. dgl. Ubcrziige werden auf Metall- 
teilen z. B. Innenwandungen yon Automobilzylindern u. dgl. mit induktiyen hoeh-
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frequenten Wechselstromen erzeugt. Ein Chromiiberzug auf einem St&hlzylinder gibt, 
nach diesem Verf. aufgobracht, eino dicke, sehr korrosionsbestandige Oberflache von 
Chromstahl. Ebenso wird Nickel aufgetragen. (E. P. 390 141 vom 25/6. 1931, Auszug 
veróff. 27/4. 1933. A. Prior. 27/6. 1930.) B r a u n s .

Diirener Metallwerke A.-G., Durcn, Erhohung der Korrosionsbestandigkeit ton  
Leichtmetallegierungen ohne Verminderung der Bruchfestigkeit, dad. gek., daB das fiir 
Konstruktionszwecke bcstimmte Materiał von groBer Starkę, z. B. Duralumin oder 
ahnliche durch Warmebehandlung u. Lagerung veredelte Al-Legierungen, auf einer 
oder auf beiden Seiten m it einer diinnen Lago einer Duraluminlegicrung oder einer iihn- 
lichen auf gleicho Weise veredelbarcn Leiehtmetallegierung plattiert wird, die eine 
ebenso hohe oder noch groBcre Korrosionsbestandigkeit ais reines Al, aber eino wesent- 
lich gróBere Streck- oder Bruchfestigkeit aufweist. — Zur Plattierung verwendet man 
z. B. eino Legierung, die 0,25— 1% Mg u. 0,2—1% Mn enthalt neben einem weiteren 
Zusatz von Metallen — ausgenommen Cu —, die sich gegentiber dor ais Grundlegierung 
benutzten, Cu enthaltenden Duraluminlegierung clektronegativ verhalten. Dio Grund- 
legicrung enthalt z. B. 0,25—1,0% Mg, 3,5—5% Cu u. 0,2—1% Mn. (Dan. P. 43 672 
vom 2/8. 1929, ausg. 2/2. 1931. D. Prior. 14/9. 1928.) D r e w s .

Otto Hertling, Hamburg, Oxydationsscliutz der Oberflachen von ans Eisen o. dgl. 
bestehenden EfStcarenbehaUem. Auf das Grundmetall des Behalters wird eino Lage von 
Sn aufgeschmolzen, dereń Poren durch eino galvan. aufgebrachte Lago von Sn ge- 
schlossen werden. Gegen mechan. Beschadigung schiitzt ein weiterer harter tiberzug 
aus Ni, Cr o. dgl. (Dan. P. 43 709 vom 1/2. 1930, ausg. 16/2. 1931.) D r e w s .

Bennard Hemann, Ashland, U. S. A., Tlostschutzverfahren. Die Metallteile werden 
stark erhitzt zum Entfernen der Verunreinigungen u. Offnen der Poren u. dann in 
eino h. Mischung von Leinol, Rohterpentin, Fischol, Asphalt, Al-Pulver u. glimmer- 
haltigen Ham atit getaucht sowio im Ofen gebrannt. Der Uberzug kann zweimal auf
getragen werden. (A. P. 1906154 vom 1/11. 1930, ausg. 25/4. 1933.) Br a u n s .

Imperial Institute, Minerał industry of the British Empire and foreign countriea: Lead. 2nd 
ed. London: H.M . S. O. 1933. 4s. net.

I X . O rg a n isch e  I n d u s tr ie .
Albert Henning, Anwendung der Halogenderiiaie der Kohlenuasserstoffe mit 

besonderer Beriicksichtigung des Methylbromids. Vf. empfiehlt CHaBr auf Grund um- 
fangreicher Yerss. ais Feuerloschmiltel, ferner ais Wiirmeubertrager in Kiihlanlagen 
u. ais Fettlosungsm. CH3Br ist in einigermaBen rcinem 'Zustand vollstandig ungiftig 
u. entwickelt auch beim Abloschen von Branden keinerlci giftige Gase. Da der Dampf- 
druck bei gewohnlicher Temp. recht erheblich ist u. andererseits bei hóheren AuBen- 
tempp. nur verhaltnismaBig wenig steigt, sind mit CH3Br gefiillto Feuerloscher ein- 
fach u. bilhg herstellbar. (J. Soc. chcm. Ind., Chem. & Ind. 52. 462—64. 2/6. 1933.) Og .

D. B. Keyes, Kurven der Zusammensetzung ton Fliissigkeit und Dampf von Essig- 
saure und Wasser bei unteralmosphdrischen Drucken. (Vgl. C. 1928. II. 92.) Aus der 
Best. des Kp. wss. Essigsauro vcrschiedener Konz. von 50 Mol-% W. aufwarts unter 
einem Druck von 100, 200 u. 350 mm Hg u. des Fl.-Dampfgleichgewichts ergibt sich, 
daB fiir die Konzentrierung der Essigsaure unter vermindertem Druck eine groBere 
Anzahl von Boden in der Fraktionierkolonne erfordcrlich ist, ais bei Atmospharendruck. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 569. Mai 1933. Urbana, 111., Univ.) R. K. Mu l l e r .

Carl Zerbe, Kiel, Verfahren zur Alkylierung organischer Vcrbindungen, dic Gruppen 
m it einem durch Metali ersetzbaren H-Atom enthalten, dad. gek., daB man dic ent- 
sprechendo Metallverb. mit einem die gowiinschte Alkylgruppe enthaltenden Alkohol 
m it CO unter Druck behandelt. — Es lassen sich so mit sehr guter Ausbeute OH-, 
C02H- oder NH-Gruppen enthaltende organ. Verbb. zu Alhem, Estem  oder Alkylimiden 
alkylieren. Die Rk. verliiuft wahrscheinlich derart, daB sich aus dem Alkohol u. CO 

/  zunachst der entsprechende Ameisensaureester bildet, z. B .:
C2H sOH +  c o  =  h c o 2c , h 5,

u. daB sich dieser dann m it der entsprechenden Metallverb. umsetzt, z. B .: 
C„H5ONa +  HC02C2H5 =  C6H50C2H5 +  HC02Na.

Yorteilhaft arbeitet man bei unterhalb dem Zersetzungspunkt des entstehenden 
Ameisensaureesters liegenden Tempp.; Drucksteigerung u. AusschluB von Feuchtigkeit
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begiinstigen im allgemeinen die Rk., die in manchen Fallen unterhalb 50 a t glatt ver- 
lauft. Die teilweise Alkylierung mehrere dcrartigo Gruppen enthaltender Verbb. laCt 
sich dadurch erreichen, daB man nur die Menge Metali bzw. Metallhydroxyd, wrie Alkali, 
anwendet, dio zur Umsetzung der zu alkylierenden Gruppen erforderlieh ist, oder die 
nicht zu alkylierenden Gruppen durch Einfiihrung geeigneter Substituenten schiitzt. 
Zu den App. yerwendet man vortoilhafterweiso cin die Zers. des CO u. Carbonylbldg. 
yerhinderndes u. gegen CO widerstandsfahiges Materiał. Geeignet haben sich mit Cr 
u. W legierte Stiihle erwiesen, auch ein tlberzug oder eine Auskleidung der App. mit 
geeigneten Metallen oder Silicalen ist zu empfehlen. Durch Zusatz von NaOC2H 5 odor 
Na-Formiat wird die Rk. katalyt. besehleunigt. Z. B. wird Phenol mit metali. Na gel. 
enthaltendem A. in einem Druekapp. unter Aufrechterhaltung eines CO-Druckes von 
50 a t auf 150—180° erhitzt. Nach dem Erkalten erhiilt man ein Reaktionsgemisch aus 
in der Hauptsache Phenetol neben Amcisensaureathylester u. Na-Formiat. — Erhitzt 
man in gleicher Weise p-Kresol-Na m it CH30H , so entsteht reinor p-Kreaólmethylather. — 
K-Benzoat bzw. Cu-Be.nzoat u. CHzOH geben Benzoesauremethylester, — Fe-Bcnzoat mit
A. bzw. Propylalkohol den Benzocsaureathyl- bzw. -propylester, -a-phenylacrylsaures Fe 
u. A., den a-Phenylacrylsaureathylester, — Plithalimid mit metali. Na gel. enthaltendem 
CH30H  N-Methylphthalimid, — durch Neutralisation techn. Urteerphenole erhaltliches 
trockenes Alkaliphenolatgemisch ein neutrales Alhergemisch der angewandten Urteer
phenole, das ohne weitere Reinigung ais Treib- u. Antiklopfmittel yerwendbar ist. 
(D. R. P . 563 969 KI. 12o vom 16/8. 1930, ausg. 2/ 6. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie A k t.-Ges., Frankfurt a. M., Darslellung von C-Alkyl- 
deriraten aromatischer Verbindungen, die lceine NH2-Gruppen enthalten, dad. gek., 
daB man aromat. Verbb. mit Estern aus aromat. Sulfonsauren u. aliphat., hydroaromat. 
oder aromat. Alkoholen in Abwesenheit yon Alkali bei erhohter Temp. in Rk. bringt, 
oder daB man die Ester aus aromat. Sulfonsauren u. den genannten Alkoholen fiir sich 
allein erhitzt. — Bei Verwendung von Phenolen erfolgt so eine gleichzeitige Alkylierung 
der OH-Gruppe unter Atlierbldg., nur in untergeordnetem MaBe. Die Sulfonsaureester 
der niederen aliphat. Alkohole iiben nur bei hoherer Temp., ca. 200—300°, C-alkylierendo 
Wrkg. aus; yielfaeh entstehen hierbei nicht nur Mono-, sondern auch Polyalkylderiw. 
Die Sulfonsaureester ungesatt. aliphat. Alkohole, wio Benzolsulfonsaureallylester, 
reagieren bei niedrigeren Tempp., z. B. zwischen 100—150°, m it aromat. Verbb. Noch 
leiehter erfolgt C-Alkylierung mit den Sulfonsaureestern aromat. Alkohole, wio des 
Benzylalkohols oder Phenylathylcarbinols. Die letzteren eignen sich besonders zur Ein- 
fiihrung der Aralkylgruppe in den Benżolkern oder in irgendeinen anderen aromat. 
Kern. Z. B. werden Toluolsulfonsduredthylester u. Bzl. mehrere Stdn. auf 300° erhitzt. 
Nach dem Abkiihlen wrird dio Toluolsulfonsaure mit W. ausgewaschen u. die Bzl. u. 
dessen Homologe enthaltende Schicht fraktioniert. Es dest. zuerst unyerandertes Bzl., 
dann Athylbenzol, sodann Diathylbenzol u. schlieBlieh wenig Trialliylbenzol uber. — 
Erhitzt man Benzolsulfonsaureallylester u. Xylol unter RuckfluB kurze Zeit zum Kp., 
entfernt die sich ausscheidendo Benzolsulfons&ure durch Waschen mit W. u. das Xylol 
durch Fraktionicren, so bleibt ein Ol zuruck, daB sich durch Vakuumdest. in ungesatt. 
KW-stoffe (Allylxylole) u. in ein durch Polymerisation der ungesatt. KW-stoffe ent- 
standenes Harz zerlegen laBt. — Benzolsulfonsdurebenzylester u. Bzl. geben beim Koehen 
ein durch Fraktionicren trennbares Gemisch aus Diphenylmethan (80°/o) u. Dibenzyl- 
benzolen (20°/o). — Erhitzt man Dinitrobenzol mit Toluolsulfonsaurebenzylester auf 150°, 
so erhiilt man Benzyldinitrobenzol, F. 183—185°. — Aus Phenol u. Benzolsulfonsdure- 
bcnzylester (I) entstehen analog 25—35°/0 p-Benzylphenol u. 30— 40°/„ o-Benzylphenol. —
I  u. Anisol geben Benzylanisol. — Methylsalicylat u. I  geben beim Erhitzen Diphenyl- 
methan-o-oxycarbonmuremethylester, aus A. Krystalle, F. 80°, geruch- u. geschmacklos, 
durch Verseifen Diphenylmethan-o-oxycarbon$dure, F. 136°, liefernd. — Erhitzt man I  
mit Zimtsaureathylester auf 130°, entfernt die gebildete Sulfons&ure u. fraktioniert, so 
erhiilt man mehrere mono- u. dibenzylierte Zimtsaureester enthaltende Fraktionen. Die 
Fraktion Kp.x 120—170° liefert nach dem Yerseifen die bei 157—158° schm. a-Benzyl- 
zimt saure in einer Ausbeute von 12—20% der Theorie. Die hóhersd. Antę ile enthalten 
die Dibenzylzimtsauren. Die Benzylgruppe ist hier demnach an ein C-Atom der Seiten- 
kette getreten. — Durch Envarmen von Naphthalinsulfonsdurebutylester fiir sich auf 
130— 140° wahrend 4 Stdn. erhalt man Butylnaphthalirusulfonsdure, 1. in W., ais solche 
u. auch in Form der Alkalisalze gutes Netz-, Reinigungs- u. Emulgtervermógen besitzend.
— Erwarmt man Naphthalinsulfonsaure mit I langere Zeit auf ca. 150° oder unter Zusatz 
von etwas W. auf 80°, so entsteht die in W. 1. Benzylnaphtholinsulfcmsdure, ein aus-
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gezeichnetes Netz-, Etnulgierungs- u. Reinigungsmittd, die man auch dureh Umsetzung 
von Naphthalin mit I  u. nachtragliche Behandlung des gebildeten Benzylnaphthalins 
m it sulfonierenden Mitteln gewinnen kann. — Beim Erhitzen von Bzl; mit Benzolsulfon- 
saurecydohexylester wahrend mehrerer Stdn. auf 200°, Entfernung der freigewordenen 
Sulfonsdure, Dest. des uberschussigen Bzl. u. Fraktionierung erhalt man, zwischen 233 
u. '238° dest., in einer Ausbeute von ca. 50°/o der Theorie Hexahydrodiphenyl. (D. R. P. 
561 627 KI. 12o vom 23/8. 1931, ausg. 21/10. 1932. Ung. Prior. 19/9. 1928.) S c h o t t l .

A ktieselskabet Sadolin & Holmblad, Kopenhagen, Herstellung von Estem aus 
organischen oder anorganischen Sauren oder dereń Anhydriden oder aus anorganischen 
Saurechloriden und Alkoholen oder Phenolen, dad. gek., daB man zu der Bk.-Mischung ais 
Katalysatoren kolloidale Zinnsaure, S i02, Antimonsiiure, Zirkonsilure oder Titansaure 
bzw. Verbb. dieser Sauren, wie Siiurechloride, -jodide oder -bromide oder Alkylester, dio 
m it den bei der Estergewinnung benutzten Stoffen bzw. mit dem cntstandenen W. eino 
dieser Sauren ergeben, zusetzt. — AuCer den Katalysatoren gibt man gegebcnenfalls 
noch eine geringe Menge einer starken Saure hinzu. Beispiel: Zu iiquivalcnten Mengen 
von Phthalsdureanhydrid (74 kg) u. Amylalkohol (88 kg) gibt man 1% Stanniehlorid 
(1,6 kg) u. erhitzt die Mischung im Vorlauf von 4 Stdn. auf 240° unter gleiclizcitigem 
Abdest. des entstandenen W. Nach Ablauf dieser Zeit sind 99,6% der Phthalsiiure in 
DiamylphtJialat ubergefiihrt. Zum gleichen Ergebnis gelangt man bei der Yerwendung 
von 2% Athylorthosuicat ais Katalysator; nach 8-std. Erhitzen sind 97°/o der Phthal- 
saure in DiamylphtJialat umgewandelt. Trikresylphosphat erhalt man dureh Erhitzen 
von 153 kg Phosphoroxychlorid mit 324 kg Kresol u. 3 kg Stanniehlorid. Im Verlauf von
2 Stdn. wird auf 200° erhitzt. Dio Ausbeute betragt in diesem Fali 95%- (Dan.P. 
44122 Tom 23/7. 1930, ausg. 18/5. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eduard Miinch 
und Otto Schlichting, Ludwigahafen a. Rh.), Darstellung von einseitig N-substituierten 
Alkyldiaminen, dad. gek., daB man aliphat. Aminosaurenitrile, die aromat, oder hetero- 
cycl. Resto oder die neben negativen Resten H  oder aliphat. Reato am N gebunden 
enthalten, mittel8 H 2 in Ggw. von Hydrierungskatalyaatoren behandelt. — Die ala 
Ausgangsstoffe dienenden N-substituierten Aminosaurenitrile lassen sich dureh Um- 
setzung von prim. oder sekundaren Aminen m it Aldehyden oder Ketonen bzw. dereń 
Disulfitverbb. u. HCN bzw. deasen Salzen oder dureh Umsetzung von Halogenalkyl- 
nitrilen mit prim. oder sekundaren Basen erhalten. Ais Katalysatoren eignen sich be
sonders Ni, P t oder Pd, die fur sich allein oder auf Triigern, gegebencnfalls unter Zu
satz von schwer reduzierbaren Metalloxyden, wie V- oder \V-Oxydcn, ais Aktivatoren 
angewendet werden konnen. Dio Red. erfolgt zweckmaBig bei hoheren Tempp., z. B. 
60—90°, u. unter hoheren Drucken, z. B. 10—50 at u. dariiber. Man kann auch in 
Ggw. von Losungs- oder Verdunnungsmitteln, wie A. oder von dem Aminoalkylnitril 
zugrunde liegenden Basen, wio Anilin oder Methylanilin, arbeiten. Nach Abtrennung 
des Katalysatora u. gegebencnfalls nach Abdeat. dea Losungsm. erhalt man ein in dor 
Hauptsache aus den prim. u. sekundaren N-substituierten Diaminen bestehendes Ge
misch von Reaktionsprodd.; die tert. Amino entstehen in der Regel nieht oder nur 
in geringen Mengen. Dio Trennung der einzelnen Aminę ist meist dureh fraktionierte 
Dest. moglich, da die Kpp. der prim. u. sekundaren Aminę weit auseinanderliegen. 
Dio einseitig N-substituierten Alkylendiamine finden zur Herst. von Textilhilfsmitteln, 
Farbstoffen u. pliarmazeut. Praparaten Verwendung. Z. B. wird eine Lag. von Phenyl- 
aminoacetonitril (I), erhaltlich dureh Einw. von HCN  auf Dianilinomethan, in A. mit 
einem 25% Ni auf Kieaelgur enthaltendem Katalysator unter einem anfanglichen 
H 2-Druck von 50 a t u. bei 70—75° in der Druckbombe geschuttelt. Die H2-Aufnahme 
erfolgt anfangs rasch u. ist nach 3 Stdn. zum Stillstand gekommen. Nach Absaugen 
des Katalysatora u. Abdest. dea A. erhalt man ein briiunlich gefiirbtea Reaktionsprod., 
das bei der Vakuumdest. N-Phenylathylendiamin, K p .10 134—137°, neben einem zum 
groBten Teil aus Bis-N-phenylaminoathylamin, N H : (CeH6NH-CH2'CH2)2, K p .10 ca. 
242—250°, bestehenden Rest liefert. — Man kann auch von einem molekularen Ge
misch von I  u. Anilin ausgehen. Die unter 50 a t Druck bei 75—80° erfolgende H 2-Auf- 
nakme kommt nach 6 Stdn. zum Stillstand. — Weitero Beispiele betreffen die Red. 
von N-Methyl-N-phenylaminoacetonilril zu N-Mclhyl-N-phenylathylendiamin, K p .9 125 
bis 126° u. Bis-N-methyl-N-phenylaminoathylamin, N H : ([CjH5] [CH3]N-CH2̂ CH2)2, 
K p .10 241—244°, — von: Piperidylacetonitril zu p-Piperidyliithylamin, C6H 10N-CH2- 
CH2-NH2, K p .10 65—70°, Kp.7eo 180—183°, neben dem entpreehenden sekundaren 
Amin, — yon: o-Carboxyphenylaminoacdonitril zu einem Gemisch von N,o-Carboxy-
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;phenylathylendiamin u. Bis-N-o-carboxyphcnylaminoałhylamin, — yon fi-Piperidyl- 
propionilril, erhiiltlich durch Einw. von Piperidin auf fi-Chlorprojńonilril, Abscheidung 
der Basc m it Alkali u. Vakuumdest., I ip .7 100—103°, zu y-Piperidylpropylamin, K p .0 8i 
bis 83° u. Bis-y-piperidylpropylamin, Ivp.8_9 184—188°, — sowie yon N  -Acetyl-n-butyl- 
aminoacetonitril, erhaltlich durch Einw. von Essigsaureanhydrid auf n-Butylaraino- 
acetonitril u. anschlicBende Vakuumdest., Kp.„ 152—-154°, unter 125 a t Anfangsdruck 
bei 80—85° wahrend 4 Stdn. zu N-Acetyl-N-n-butyliithylendiamin, K p .7 151—154°. 
(D. R. P. 561156 KI. 12q vom 19/12. 1930, ausg. 12/10. 1932.) Sc h o t t ł a n d e e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Gres., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
organischer Oxydationsprodukte. Gasfomiige, besonders ungesatt. KW-stoffe werden 
etwa in Ggw. von mehr ais 40%ig. H 2S04 durch ein fl. Oxydationsmittel unter Druck 
gegebenenfalls in Ggw. yon Katalysatoren in Oxydationsprodd. ubergefiihrt. — 
Ż. B. laBt man wahrend 2 Stdn. bei 90° u. 55 a t m it 251 Gcschwindigkeit in der Stde. 
90%ig. Alhylen durch m it Chromsaure gesatt. 70%ig. H 2S04 hindurchgehen. Bei der 
Dest. der Rk.-Misehung erhalt man Essigsaure yon 16%. Das Osydationsgemisch wird 
elektrolyt. regeneriert. Je  nach den Bk.-Bedingungen kann man Sauren, wie Essig- 
oder Ameisensdure, oder Aldehyde oder Ester erhalten. (F. P. 743 342 yom 27/9. 1932, 
ausg. 28/3. 1933. D. Prior. 23/10. 1931.) D o n a t .

Eastman Kodak Comp., iibert. von: William Weaver Hartman, Rochester, 
New York, V. St. A., Verfahren zum Konzentrieren wasseriger aliphatischer Sauren und 
ihrer Mischungen. Das Yerf. bctrifft die im F. P. 733 860; C. 1933.1. 674 fiir Essigsaure 
beschriebene Arbeitsweise in ihrer Anwendung auf die Konz. wss. Lsgg. yon einbas. 
aliphat. Sauren mit 2—4 C-Atomen. Die yerwendete Apparatur ist die gleiche. 4 Figuren 
zeigen Kurven gewohnlicher u. azeotroper Dest. von Essigsaure u. Propionsaure. 
(A". P. 1908 240 vom 13/7. 1931, ausg. 9/5. 1933.) D o n a t .

Eastman Kodak Comp., iibert. von: Hans T. Ciarkę und Donald F. Othmer, 
New York, V. St. A., Verfahren zum Konzentrieren wasseriger Essigsaure m it Trichlor- 
athylen. Wss. Essigsaure wird m it Trichloriithylen — zweckmaBig mehr ais 10 Teilen 
auf 1 Teil zu entfernendes W. — gemischt. u. Trichloriithylen u. W., etwa in einer der 
iiblichcn Dest.-Kolonncn, ais konstant sd. Mischung unter 100°, yorteilhaft unter 80°, 
abdest. D as Destillat wTird kondensiert, absitzen gelassen u. die untere Schicht in den 
oberen Teil der Kolonne zuriickgegeben. Das Gemisch aus entwasserter Saure u. Tri- 
chlorathylen wird aus dem unteren Teil der Kolonne entfernt u. durch Dest. getrennt. 
3 Zeichnungen erlautern dio Apparatur, 2 Kurven die gewóhnliche Dest. yerd. Essig
saure u. die azeotrope mit Trichlorathylen. (A. P. 1908 508 yom 15/2. 1930, ausg. 
9/5. 1933.) " D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Louis Blangey, 
Zurich), Darstellung von p-Nitrosaminen, dad. gek., daB man in weiterer Ausbldg. des 
Verf. nach D. R. P. 519 729 an Stelle der dort yerwendeten Aminę hier solche primare 
aromat. Aminę mit freier p-Stellung, die mindestens in m-Stellung zur NH2-Gruppe 
eine Alkyl-, Alkyloxy- oder OH-Gruppe enthalten, in konz. H 2S04 gol., bei niederen 
Tempp. mit H N 02 behandelt. — Z. B. wird N aN 02 in H 2S04 66° Be gel. u. unter 
gutem Riihren bei 0° m-Toluidinsulfat eingetragen. Es entsteht ein helloranger, beim 
Ruhren allmahlich mehr braun u. diinner werdender Brei. Wenn keine H N 02 mehr 
nachweisbar, gieBt man auf Eis u. neutralisiert, da sowohl Sulfat ais auch Hydrochlorid
11. sind, unter guter Kiihlung mit NH3, saugt den olivgriinen Nd. ab, wiischt u. troeknet 
ihn an der Luft u. kocht wiederholt unter Zusatz yon Tierkohle m it Bzl. aus. Die aus 
den benzol. Ausziigen teils beim Erkalten, teils bei starker Konz. erhaltenen Kry- 
stallisationen konnen durch Umkrystallisieren gereinigt werden. Man erhalt so
l-Melhyl-3-amino-6-nitrosóbenzol, dunkelgrune Krystalle, F. 174—175°. — Analog ent
steht aus m-Anisidinsulfat das l-Amino-3-methoxy-6-nitrosobenzol, aus h. A. stahlblaue 
Prismen, F . 209° unter Zers., selbst in sd. Bzl. nahezu unl., wl. in k. A.; Sulfat eigelbo 
Krystallchen, — aus l-Methyl-2-amino-4-methoxybenzolsulfat das l-Mełhyl-2-amino-
4-methoxy-5-nilrosobenzol, aus Bzl. griine Nadelchen, F. 186—187°, — aus dem Sulfat 
des l-Methyl-3-amńio-4-methoxybenzols (Kresidins) das l-Methyl-3-amino-4-methoxy- 
6-nilrosobenzol, aus A. stahlblau glanzende-Nadeln, F. 150—151°; Hydrochlorid, heU- 
braune, glanzende Krystallchen. — sowie aus: m-Aminophenol das l-Amino-3-oxy-
4-nitrosóbenzol; Sulfat eigelbes Pulyer. (D. R. P. 561424 KI. 12q yom 3/5. 1931, 
ausg. 14/10. 1932. Zus. zu D. R. P. 519 729; C. 1931. II. 1756.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Neel- 
meier, Leverkusen-I. G.-Werk, und Wilhelm Lamberz, Leyerkusen-Wiesdorf), Dar-
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stellung von m-Acylamiiwsulfonsdurechloriden der Benzolreihe, dad. gek., daB man

daB X  nicht Halogen sein darf, wenn Y =  H  oder Halogen ist. — Der S 02Cl-Rest tr itt  
so einheitlieh in die m-Stellung zur NH-Acylgruppe. Die Verbb. finden ais Zwischen- 
■prodd. fiir Teerfarbstoffe, zum Aufbau von Heilmitteln, Schadlingsbekdmpfungsmiltdn u. 
zur Herst. von Fdrberci- u. Textilhilfsprodd. Verwendung. Z. B. wird 1-Acełylamino-
2-imthoxybenzol bei 20—30° in Cl-S03H eingetragen, ca. 20 Stdn. bei 15° yerriihrt, u. 
dann das Reaktionsgemiseh auf Eis gegossen. Das sich in fester Form ausscheidende
1-Acetylamino-2-mełhoxybenzol-5-sulfonsdurechlorid wird von der sauren Briihe ab- 
gesaugt u. mit k. W. saurefrei gcwasehen; aus Bzl. lange Prismen, I'. 149°. — Analog 
lassen sich erhalten aus: 2,2'-DimethoxydiphenylhanisU)ff das 5,5'-Disulfonsdurechlorid, 
aus Aceton Nadeln, F. 213°, — 2-Anisylurellian das 4(1 Der Rcicrcnt\)-Sulfon3aurc- 
chlorid, aus Aceton Nadeln, F. 124°, — l-Acelylamino-2-methylbenzol das 5-Sulfonsdure- 
chlorid, aus Bzl. langliche Prismen, F. 144°, — l-Benzoylamino-2-mcihylbe.nzol das
5-Sulfonsdurechlorid, aus Bzl. Nadeln, F. 196°, — l-Acetylamino-2,4-dimethylbenzol das
5-Sulfonsaurechlorid, aus Bzl. rhomb. Krystalle, F . 147°, — l-Acetylamino-2-athoxy- 
benzol das 5-Sulfonsdurechlorid, aus Aceton Nadeln, F. 129°, — l-Acetylamino-2,4-di- 
methoxybenzol das 5-Sulfonsaurechlorid, aus Aceton Nadeln, F. 175°, — 1-Acetylamino-
2-methyl-4-methoxybenzol das 5-Sulfonsdurecldorid, aus Aceton Nadeln, F. 155°, — 
sowie aus: l-Acelylamino-2-md'hylA-Morbe.nzól das l-Acctylamino-2-melhyl-4-cldor- 
bcnzol-5-sulfochlorid, aus Aceton Nadeln, F. 137°. (D. R. P. 573193 KI. 12o vom 
10/9. 1931, ausg. 30/3. 1933. F. P. 742 361 vom 9/9. 1932, ausg. 6/3. 1933. D. Prior.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Anton Ossenbeck,
KólnrMulheim, und Ernst Tietze, Koln . Rh.), Darslellung ton 2-Alkylaminobenzol-
l-carbonsaure-4-sulfonsdure, dad. gek., daB man in Abanderung des D. R. P. 557 449 
andero Alkylamine ais Methylamin auf die 2-Chlorbenzol-l-carbonsaure-4-sulfonsa.ure, 
mit oder ohne Zusatz von Katalysatoren, boi hoherer Temp. einwirken laBt. — Dio 
Prodd. sind ebenfalls wertvoll fiir die Herst. yon Farbstoffen u. therapeut. wirksamen 
Stoffen. Z. B. wird eine wss. Lsg. des neutralen Na-Salzes der 2-Chlorbenzol-l-carbon- 
saure-4-sulfonsdure (I) Wit 100%ig. n. Butylamin (II) 12 Stdn. unter Druck auf 120° 
erhitzt, bzw. das Monokaliumsalz yon I in W. gel., m it NaOH neutralisiert u. m it II 
unter Zusatz von Cu-Bronze 8 Stdn. unter RiickfluB u. Riihren gekocht. Dann macht 
man mit NaOH alkal., kocht, bis kein Butylamin mehr entweicht, dampft bis zur 
Krystallisation ein u. trennt die erhaltene 2-n-Bułylaminobenzol-l-carbonsdure-4-sulfo7i- 
saure ais saures Na-Salz, farblose, in W. 11. Krystalle, ab. — Analog lassen sich aus I  u. 
Athylamin, bzw. n. Propylamin, bzw. Isobutylamin, bzw. Isoamylamin die ent- 
sprechendcn Salze der 2-Athylamino-, 2-n-Propylamino-, 2-Isobutylamino- u. 2-Iso- 
amylaminóbenzol-l-carbonsdure-4-sulfonsaure gewinnen. (D. R. P. 571450 KI. 12q yom 
23/1. 1932, ausg. 28/2. 1933. Zus. zu D. R. P. 557 449; C. 1932. II. 2538.) S c h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Greune 
und Wilhelm Eckert, Hóchst a. M.), Darstellung von 1,4,5,8-NaphlJialintetracarbonsdure 
und ihren Derimten, dad. gek., daB man dio nach dem Verf. des D. R. P. 557 665;
C. 1932. II. 3627 aus Aeenaphthen oder seinen in Peristellung nichtsubstituierten 
Halogenderiw. u. 1,3-Dicarbonsaurenitrilen mit Hilfe yon kondensierend wirkenden 
Metallhalogeniden erhaltliehen N-haltigen Verbb. in Ggw. von Verdiinnungsmitteln 
m it Oxydationsmitteln, m it Ausnahme yon Luft u. 0 2, behandelt (hierzu ygl. E. PP. 
342 379; C. 1931. II. G39 u. 363 044; C. 1932. II. 1514). Nachzutragen ist folgendes: 
Zur Erzielung einer besonders reinen Tetracarbonsaure ist bisweilen eino alkal. Nach- 
oxydation der erhaltenen Rohsaure yorteilhaft. Das aus 3-Chlorace7iaphthcn u. Malon- 
sduredinitril in Ggw. von A1C13 erhaltliohe Ketimidhydrochlorid ist ein gelbes, in h. W. 
mit gelber Farbę 1. Pulver, das in konz. H 2S04 gelbgriine Fluorescenz zeigt. — Ace- 
naphthen (I) u. Diathylmalonsauredinitril geben bei der Kondensation mit AlCl3-NaCl 
bei 110—130° das Hydrochlorid des Diketimids des Acenapltihenpcridiathylindandions-, 
aus der wss. Lsg. mit NaCl gefallt, gelbrotes Pulyer, in konz. H 2S04 mit gelber, in W. 
m it gelbroter Farbę 1.; beidc Lsgg. fluorescieren gelbgrun. — Das in analoger Weiso 
aus I u. Bcnzalmalonitril gewonnene, gelbgefiirbte Dikeiimidhydrochlorid des Ace- 
naphthenperibenzalindandions zeigt ahnliche Eigg. — Auch das aus I  u. Naphllialmalo-

X

Cl • SOaH  einwirken laBt auf Acylaminoaryle nebenst. ail- 
gemciner Formel, worin R  =  Acylrest alipliat. oder aromat. 
Art, X =  CHn, Alkoxy oder Halogen, u. Y =  H, CH3, 
Alkoxy oder Halogen sein kann, mit der Einschrankung,

9/9. 1931.) Ś c h o t t l a n d e r .
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nitril erhaltlichc Diketimid des Acenaphthenperinaphthalindandions laBt sieli in gleicher 
Weise zu Naphthalin-l,4,5,8-tełracarbonsdure oxydieren. (D. R. P. 566154 KI. 12o 
vom 18/10. 1929, ausg. 14/12. 1932.) ” ScHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Greune 
und Wilhelm Eckert, Hochst a. M.), Darstellung von 1,4,5,8-Naphthalintetracarbonsdure 
und dereń Substitutionsprodukten. Zu dem Ref. nach F. P. 702 678; C. 1931. II. 3267 
ist folgendes nachzutragen: Die 2-Chlomaphthalin-l,4,5,8-tetracarbonsdure krystalli- 
siert in biischelfórmig angeordneten Prismen, iiber 300° schm. — Ais Ausgangsstoffe 
des Verf. lassen sich auch das Di-p-lolyldiimid u. das Didthyldiimid der Naphthalin- 
1,4,5,8-tetracarbonsaure vcrwenden. (D. R. P. 573796 KI. 12o vom 27/9. 1929, ausg. 
6/4. 1933. Schwz. P. 153 378 vom 24/9. 1930, ausg. 1/6. 1932. D. Prior. 26/9. 1929. 
Zus. zu Schwz. P. 150 918; C. 1932. 11.4431.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold Laska und 
Johannes Wollemann, Offenbacha. M.), Darstellung von 1,6-Dibrom-2-oxynaphthalin-
3-carbonsaure aus 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure u. 2 Atomen Br, dad. gek., daB man 
in Abanderung des D. R. P. 555 007 an Stelle von S 03 zur Oxydation des gebildetcn 
HBr hier gewóhnlichc H 2S04 u. einen kleinen UberschuB von Br verwendet u. die Rk. 
durch Erhohung des Temp. zu Endo fiihrt. — Z. B. wird 2-Oxytiaphthalin-3-carbonsdure 
in 95%ig. H 2S04 eingetragen, unter AuBenkiihlung mit Kaltemischung auf —5° lang
sam etwas mehr ais 2 Atomo Br zulaufen gelassen u. die Temp. allmahlich auf 15° ge- 
steigert. Nach ca. 20-std. Stehen wird die Temp. in 6 Stdn. bis auf 50° gebracht u. 
so lango gehalten, bis eine Probe durch ihren F. die Beendigung der Rk. anzeigt. Dann 
wird die M. in W. gegossen, filtriert, der Riiekstand mit W. neutral gewaschen u. ge- 
trocknet. Ausbeute an l,6-Dibrom-2-oxynaphthalin-3-carbonsaure 99,5% der Theorie. 
(D. R. P. 561 629 KI. 12<i vom 6/5. 1931, ausg. 15/10. 1932. Zus. zu D. R. P. 555 007;
C. 1932. II. 1970.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Lange, 
Hochst a. M., Wilhelm Luce, Hofheim, Taunus, und Theo Jacobs, Wiesbaden), Dar
stellung von Chlor- und Bromderivaten der 2-Oxynaphthalin-3:carbonsaure, dad. gek., daB 
man ein Alkalisalz eines im nichthydroxylierten Kern halogenierten /3-Naphthols m it C02 
bei Tempp. von ca. 200—300° unter Druck behandelt. ■— Die Carboxylierung erfolgt 
glatt ohne Abspaltung des Halogenatoms. Die Halogensubstitutionsprodd. der 2-Oxy- 
naphthalin-3-carbonsaure sind wertvolle Zwischenprodd. fiir die Herst. von Farbstoffen. 
Z. B. wird das sorgfaltig entwasserte Na-Salz des 7-Chlor-2-oxynaphthalins bei ca. 230° 
unter Ruhren m it COt  bei einem Uberdruck von 45 a t behandelt, die Temp. auf 250° 
gesteigert u. weitergeriihrt, bis kein weiterer Verbrauch von C02 mehr festzustellen ist. 
Die in iiblicher Weiso aus dem Reaktionsprod. abgetrennte 7-Chlor-2-oxyna-phthalin-
3-carbonsaure krystallisiert aus Eg. in gelblichen gliinzenden Blattchen, F. 277—278°.
— Behandelt man das im Yakuum bei ca. 200° entwasserte Na-Salz des 6-Chlor-2-oxy- 
naphthalins (I) wie vorst. mit C02 unter Druck, so erhalt man ein Gemisch der 3- u.
1-Carbonsauren von I, das in bekannter Weise von I getrennt wird. Um die 6-Chlor-
2-oxynaphlhalin-l-carbonsaure in I uberzufuhren, wird das rohe Carboiisduregcmisch auf
200° erhitzt bis zur Beendigung der C02-Entw\, darauf in NaOH gel., die Lsg. genau 
neutralisiert, das ausgesęhiedene I  abgesaugt u. das F iltrat anges&uert, wobei die
6-Chlor-2-oxynaphlhalin-3-carbonsdure, aus Eg. gelbe Blattchen, F. 260°, ausfallt. — 
In  ahnlicher Weise entsteht aus dem Na-Salz des 8-Chlor-2-oxynaphlhalins die 8-Chlor-
2-oxynaphthalin-3-carbonsaure, ził. in sd. Bzl., aus dem es in schwach gelben Nadeln, 
F . 250°, krystallisiert, — u. aus dem Na-Salz des 7-Broin-2-oxynaphthalins die 7-Brom-
2-oxynaphłhalin-3-carbonsaure, aus Eg. Krystalle, F . 265—266°. (D. R. P. 564128 
KI. 12q vom 10/4. 1931, ausg. 14/11. 1932.) ScHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 31. (Erfinder: Filip Kaćer, 
Mannheim), Darstellung von in 1-Stellung halogenierten 2-Aminoanthracliinonderivaten, 
dad. gek., daB man 2-Aminoanthrachinone m it freier 1-Stellung in Ggw. organ. Ver- 
dunnungsmittel mit halogenierenden Mitteln behandelt, auf die so erhaltenen Reaktions- 
gemische acylierende Mittel einwirken laBt, die entstandenen l-Halogen-2-acylamino- 
anthrachinone von der Mutterlauge trennt u. gewunschtenfalls verseift. — Dic 1-Ha- 
logen-2-aminoanthrachinone lassen sich so leicht von den gleichzeitig gebildetcn Neben- 
prodd. trennen u. in nahezu reinem Zustande gewinnen. Sie selbst u. die entsprechenden
l-Halogen-2-acylaminoderiw. sind wertvolle Zwischenprodd. zur Darst. von Farb
stoffen. Z. B. laBt man zu einer Mischung von 2-Aminoanthrachinon u. Nitrobenzol 
unter Ruhren S 02C12 so einlaufen, daB die Temp. auf ca. 40—45° steigt. Bei dieser
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Temp. wird 2 Stdn. gohalten u. dann naeh Zugabo von AcclylcMorid das Gemisch all- 
mahlich auf 100—105° erwarmt. Naehdem diese Temp. 1/2 Stdc. gehalten ist, laBt 
man erkalten, saugt ab, wascht m it Nitrobenzol u. A. u. trooknet. Das 1 -Chlor-2-acelyl- 
aminoanthrachinon ist sehr rein. Bei Verwendung von Essigsaureanhydrid oder Eg. 
an Stelle von Acetylehlorid muB dio Temp. entsprechend erhóht werden. — LaBt man 
auf das Chlorierungsgemisch ton 2-Aminoanthracliinon (I) 11COJ1 2—3 Stdn. bei ca. 
125° einwirken oder verruhrt 2-Aminoanthrachinon mit 100%ig- HC02H, laBt bei einer 
Temp. von ca. 40° S02C12 eintropfen u. erhitzt 2 Stdn. zum Kp., so erhalt man reines
1-Chlor-2-formylaminoanthrachinon. — Beim Erhitzen von I  mit Chlorameisensdurc- 
athylester wahrend 1 Stdo. auf 120—130° erhalt man reines l-Chloranthrachinon-2-ure- 
tlian. — Weitere Beispielo betreffon die Herst. yon l-Chlor-2-tcrephthalaminoanthra- 
chinon, hellgelbe Nadeln, dureh aufeinanderfolgende Einw. von S 02C12 u. Tcrephthal- 
sdurechlorid auf 2-Aminoanthrachinon (II), — von l-Chlor-2-phthaliminoanlhrachinon 
dureh Einw. von SO»Clt u. Phtlialsdureanliydrid auf II in Nitrobenzol bei 40—45° u. 
dann bei 100° bzw. beim Kp. des Gemisches, — von l,5-Dichlor-2,6-dibenzoylamino- 
anlhrachiiion dureh Einw. von SOtCh u. Benzoylchlorid auf 2,6-Diaminoanthrachinon
(III), bzw. von l,5-Dichlor-2,G-bisdichloracetyldiaminoanthrachinon aus III, S 0 2C12 u. 
Dichloracelylchlorid. — Erwarmt man ein Gemisch von II, S 02C12 u. Nitrobenzol ca.
3 Stdn. auf 60—70°, fiigt dann noch Acetylehlorid hinzu u. erwarmt ca. 1 Stde. auf 
80—90°, saugt naeh dem Erkalten das Prod. ab, wascht es m it Nitrobenzol, entfernt 
dieses dureh Ausdampfen oder Auswaschen m it A., so erhalt man fast chem. reines
l,3-Dichlor-2-acetylaminoanthrachinon, blaBgelbe, soidenglanzende Nadeln. — Zwecks 
Gewinnung von l-Chlor-2-aminoanthrachinon aus den vorst. beschriebenen 1 -Chlor-
2-acylaminoanthrachinonen wird 1 Teil der Acyherb. in 10 Teilen 96%ig. H 2S04 gel., 
1 Teil W. zugesetzt u. ca. 1 Stde. auf 80—100° erwarmt. Dann riihrt man in W., saugt 
ab, wascht das entstandene l-Chlor-2-aminoanthrachiiwn mit W. neutral u. trocknet 
es. (D. R. P. 559 332 KI. 12q vom 24/2. 1931, ausg. 19/9. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Eckert 
und Heinrich Sieber, Hochst a. M.), Darstellung von Halogenierungsprodukten der Ket- 
imide des Acenaphłhperiindandions und seiner Derirate, dad. gek., daB man die naeh
D. R. P. 547 643 u. dem Zusatzpatent 557 621 darstellbaren Ringketone der Ace- 
naphthenreihe mit chlorierenden Mitteln sauer oder neutral behandelt (vgl. auch D. R. P. 
557 621; C. 1932. II. 2730). — Ais chlorierende Mittel eignen sich KC103 +  HC1 
S 02C12 oder Cl2. Die neuen D eriw . sind sehr labil u. gehen z. B. schon beim Erhitzen 
in Losungsmm., wrie Eg., in die entsprechenden Dihalogenacenaphthenperiindandione 
iiber. Sio dienen ais Zwischenprodd. fiir die Darst. von Farbstoffen. Dio Rk. verlauft 
bei Verwendung des Ketimids dos AcenapMhenperiindandions ais Ausgangsstoff im 
Sinne des nachst. Schemas:

HaC|-------jCH2

----------•> 80
H N :d^^C O  Cl-N:C^^CO Ocl^ JcO

CH, CCI, dci,
Z. B. wird das Keiimid des Acejiaphtkperiindandions der Zus. I in W. moglichst fein 

yerteilt u. bei 15° so lange CL eingeleitet, bis dio Farbę von Orange naeh GelblichweiB 
umgeschlagen hat. Die Verb. der Zus. II wird abgesaugt, neutral gewaschen u. ge- 
trocknet. F. ca. 180° unter Gasentw., in konz. H 2S04 mit roter Farbę 1., wird von verd. 
NaOH beim Erwarmen allmahlich gel. Beim Erhitzen in Eg. entsteht das Dichlor- 
acenaphthindandion der Zus. III mit 24,61% Cl, viereckige Prismen. — Weitere Beispielo 
betreffen die Chlorierung von I mit KC103 +  HCl bei 20—30°, — des Sulfats von I mit 
KC103 +  HCl bei 15°, — des Hydrochlorids von I in Athylenchlorid bei 60—70° mit 
S 0 2C12, — sowie des Hydrochlorids des Ketimids des 3-Chioracenaphlhperiindandions
(IV) mit KCl3 -f  HCl bei 20—30°. Das Trichlorderiv. von IV, gelblichweiBe Krystalle,
schm. bei ca. 180° unter Zers. (D. R. P. 561080 KI. 12o vom 27/3. 1930, ausg. 19/10.
1932. Zus. zu D. R. P. 547 643; C. 1932. I. 3894. Schwz. P. 155 771 vom 24/3. 1931, 
ausg. 16/9. 1932. D. Prior. 26/3. 1930 u. Schwz. P. 158121 [Zus.-Pat.] vom 24/3. 
1931, ausg. 16/1. 1933. D. Prior. 26/3. 1930.) SCHOTTLANDER.
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General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibcrt. von: Wilhelm 
Eckert und Heinrich Sieber, Frankfurt a. M.-Hochst, Darstellung ton Halogenierungs- 

produkten der Kelimide des Acenaphthperiindandions und seiner 
Deritale. Zu dem vorst. Ref. nach D. R. P. 561080 usw. ist 
folgendes Beispiel nachzutragen: Zu einer Suspension von fein- 
verteiltem Hydrochlorid des Ketimids des Acenaphthperiindan
dions in W. liiBt man unter Riihren bei 25—30° allmahlich Br 
zutropfcn u. rtihrt bei 15° weiter, bis das Br vollstandig ver- 
brauclit ist. Das entstandene Tribromderit. nebenst. Zus. wird 
abgesaugt u. vollig neutral gewaschen. Getrocknet ist es ein 
gelblichweiBes, sich am Licht allmahlich braun farbendes Pulver,

F. 169° unter Zers., in konz. H 2S04 mit brauner Farbę 1., in verd. NaOH unter Entw. 
eines siiBlich rieclienden Gascs 1. (A. P. 1 891148 vom 19/3. 1931, ausg. 13/12. 1932.
D. Prior. 26/3. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

X . F a rb  er  e i. F a r b e n . D r u c k e r e i.
H. Franke, Verbesserungen fiir die Farberei. Lichtechte Farbungen erzielt man, 

wenn man die Ware mit dem 1. Kondensationsprod. aus Harnstoff oder Thiohamstoff 
und Formaldehyd trankt, durch Trocknen hartet u. dann erst bedruckt oder farbt. 
Echte Farbungen auf Wollo erzielt man durch Behandeln der m it einer o-Amino- 
anthrachinonylthioglykolsaure gefarbten Faser mit h. Mineralsiiure. Man farbt z. B. 
in essigsaurer Lsg. die Wolle mit l-Amino-4-anilinoanthrachinonyl-2-thioqlykolsaure u. 
fiihrt dann bei 90° mit HC1 ins Lactam iiber. Die Brillanz, die Durchfarbung u. der 
Griff werden durch Zusatz von Pflanzenlecithinen, z. B. aus Lupinen, Sojabohnen usw., 
zum Farbebade, spcziell auch bei Baumwollgeweben, rerbessert. Fiir Indantliren- 
farbungen geniigt z. B. ein Zusatz von 4 g Lecithin/1 Flotte. (Z. ges. Tcxtilind. 36. 
296—97. 31/5. 1933.) F r ie d e m a n .w

Gilbert T. Morgan, David D. Pratt und A. E. J. Pettet, Anwendung von Phenol- 
terbindungen aus Teer ais Netzmittel. Ais Netzmittd bei der Mercerisation unabgekochter 
Baumwolle bewahrtcn sich Phenole, wie sie aus stehenden Retorten bei Tempp. zwischen 
205 u. 290° aus bituminosen Kohlen, Holz, Lignit usw. erhalten werden. Horizontale 
Retorten liefern nur zwischen 235 u. 245° brauchbaro Prodd. (J . Soc. Dyers Colourists 
49. 125—27. Mai 1933.) F r i e d e m a n n .

P. H. Scott, Das Farben von Mischgeweben. Ratschlage u. Farbstoffe zum Farben 
von Mischgeweben aus Wolle m it Baumwolle, Viscose u. Naturseido. (Canad. Text. J . 50. 
Nr. 10. 27—28. 19/5. 1933.) F r i e d e m a n n .

Raffaele Sansone, Das Farben klarer Nuancen auf liohwolle. Die umstandliehe
Behandlung der Rohwolle, dio vor dcm Farben hellcr Tóne notig ist, kann abgekiirzt 
werden, wenn man nach der Wasche in einem Bade bleicht u. farbt. Man besetzt das 
Bad z. B. mit Hydrosulfit, Essigsaure, Ameisensiiure, H,SO., u. Farbstoffen, die von 
Hydrosulfit nicht reduziert werden; dies sind u. a. manche Chinolingelbs, viele Alizarin- 
farbstoffe u. Triphenylmethanfarbstoffe. Beim Farben sind geschlossene Farbe- 
maschincn, in denen das Hydrosulfit nicht osydiert wird, ratsam. (Text. Colorist 55. 
311—12. Mai 1933.) F r i e d e m a n n .

— , Zur Ilerstellung ton echten Buntreserven mit Kiipenfarbstoffen, insbesondere mit 
Estersalzen ton Leukokiipenfarbstoffeti. Ausfallen u. vorzeitige Zers. der Estersalze 
wird vermieden, wenn man zum Anteigen Glykol, Mono- oder Diałhylglykol usw. u. 
ais Ersatz der Ammonsalze Mono- oder Dichlorhydrin, Chlordthylalkohol, methyl- u. 
dlhylschwefelsaures K , Didthyltartrat oder Olycerinphosphorsdureester yerwendet. Bunt- 
reserven auf neue Art erhalt man, indem man der alkal. oder reduzierenden Druckfarbc 
neben Kiipenfarbstoffen unl. Metallsalze, z. B. aus Mg- oder Pb-Acetat mit K2C03, 
zusetzt u. hierauf in einer Hydrosulfitkiipe mit einem anderen Kiipenfarbstoff uber- 
farbt. Reserven mit Anilinschwarz erzielt man, indem man Estersalze von Leuko- 
kiipenfarbstoffen mit Anilinschwarzreserrcn bedruckt, mit Anilinschwarz klotzt u. 
kurz in Bichromat-Schwefelsaure entwickelt. (Z. ges. Textilind. 36. 252—53. 3/5. 
1933.) Friedemann.

Helmut Spanich, Flecke in der Slrumpffarberei. Eingehende Besprechung aller 
Punkte, die zur Bldg. von hellen oder dunklen Flecken in der Strumpfware Veranlassung 
geben konnen. Vf. unterteilt die Flecke in solche, die vor dem Farben, wahrend des
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Farbens u. nach dem Farben herrortreten. (Z. ges. Textilind. 36. 285—87. 24/5. 
1933.) F r i e d e m a n n .

— , Neue Farbstoffe der Firma J . R.Geigy A.-G., Basel. Wollechtmarineblau F T L  
m it herrorragender Abendfarbo u. sehr guter Licht-, guter SchweiB- u. Tragechtheit 
wird da empfohlen, wo hochsto Echtheiten nieht mehr verlangt werden u. billigere 
Waren mit prakt. noch geniigenden Echtheiten ohno Chromieren gefarbt werden sollen. 
(Z. ges. Textilind. 36. 210. 12/4. 1933.) SuvERN.

J. D’Ans, Erhohen Anstriche die Brandgefahr ? (Vgl. C. 1933.1 .4042.) Yf. stellt fest, 
daB gute u. richtig angowendete Anstriehe im allgemeinen von sich aus keine wesentliche 
Erhohung der Brandgefahr bringen. (Farben-Ztg. 38. 847—49. 29/4.1933.) S c h e i f e l e .

B. Trieb, Erhohen Anstriche die Brandgefahr ? Dio Gefahr, daB Nitrolacke dureh 
Ausmagerung bzw. Verdunstung der Weichmacher allmahlich brennbarer werden, 
laBt sich dureh Zusatz von Glyptalharz yermeiden. Nitrocellulosepolituren sind ais 
wertyoll beizubehalten. (Farben-Ztg. 38 . 904. 13/5. 1933.) SCHEIFELE.

Francis J. Licata, Eigenschaften und Verwendung von Aluminiumstearat in  der 
Lack- und Farbenindustrie. Aluminiumstearat dient ais Yerdickungs- u. Mattierungs- 
mittel sowie ais Mittol gegen das Absetzon u. zur Erhohung der Wasserfestigkeit. Mit 
steigendem Geh. an freier Stearinsaure ergibt das Aluminiumstearat diinnflussigere 
Gele, dio dann mehr ais Mattierungs- ais ais Vcrdickungsmittel geeignet sind. (Amor. 
Paint J . 17. Nr. 28. 13. 24/4. 1933.) S c h e i f e l e .

G. F. New, Die Colorimetrie der Pigmenifarben. Darst. der Grundziige der Droi- 
farbencolorimetrie u. ihrer Anwondung im Dreifarbencolorimeter von G u ild  fiir die 
Messung u. Klassifizierung der Kórperfarben. (Trans, ceram. Soc. 32. 95—112. Marz 
1933. Res. Assoc. of Brit. Paint, Colour and Varnish Manuf.) R o l l .

P. Krais und W. Liidicke, Einfache Vorrichlung zur Priifung der Reibechłheit 
-eon Fdrbungen. Das zu priifende Muster wird auf einen beweglichen Schlitten auf- 
gespannt, mit einem Stempel von 1 kg Gewicht, der in eine rundo Flacho von 1 qcm, 
aus Gummi u. m it weiBem Baumwollstoff bezogen, endet, belastet u. 10 mai jo 10 cm 
hin u. ber bewegt. Die Resultate zeigten sehr guto tJbereinstimmung mit den Normon 
der Echtheitskommission. (Erfinder: die Vff., Herst. HUGO K e y l ,  Dresden.) (Mschr. 
Text.-Ind. 48. 105. Mai 1933.) F r i e d e m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Luther,
Mannheim), Verfahren zur Herstellung von Netz-, Reinigungs- und Dispcrgiermitteln, 
dad. gek., daB man die nach Patent 524354; C. 1931. II. 2957 dureh unvollstandigo 
Oxydation von KW-stoffen erhaltenen hochoxydierten Prodd. mit konz. H 2S04 sulfo- 
niert. — Z. B. wird ein dureh 2-std. Blason von Hartparaffin mit Luft boi ca. 160° 
u. Extraktion mit Methanol orhaltenes Extrj&tionsprod. (VZ. iiber 200) mit 1/3 seiner 
Gewichtsmengo 98°/0ig. H 2S04 bei 35° 2 Stdn. lang vem ihrt. Nach Auswaschen uber- 
achiissiger H 2SO., mit Na2S04-Lsg. gibt das Prod., mit dor 3—4-fachen Menge Spindelol 
vermischt u. mit ca. 2—3°/o NH3 versetzt, mit W. vorzugliche Emulsionen. (D. R. P. 
577 428 KI. 12o vom 26/8. 1925, ausg. 31/5. 1933.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johannes Huis- 
mann und Hugo Schweitzer, Wiosdorf a. Rh.), Darstellung von Kondensationspro- 
duktm , dad. gek., daB man in an sich bekaimter Weiso aromat. Sulfonsaure- oder 
Carbonsiiurehalogenido mit aromat. Diaminen zu in W. 1. Sulfonsaure- oder Carbon- 
saureamidderiw. yereinigt, welche weder N 0 2-Gruppen, noch freie NHj- oder OH- 
Gruppen enthalten, wobei mindestens eine der Rk.-Kompononten in m-Stellung zur 
Sulfonsaurehalogenid- oder Carbonsaurehalogenid- bzw. zu einer der NH2-Gruppen 
substituiert ist. — Hierzu vgl. die Reff. nach E. P. 353046; C. 1931. H. 3710, Schwz. P. 
150292; C. 1932. II . 292, F. P. 692890; C. 1932. H . 1523 u. Schwz. PP. 153372—377;
C. 1932. H . 2734. Nachzutragen ist folgendes Beispiel: Eino h. Lsg. von 1,5-Diamino- 
naphUialinS,7-disulfonsaure in wss. Na2Ć03 wird nach Zugabe von CaC03 mit m-Nitro- 
benzolsulfonsaurechlorid (2 Moll.) bei 85° versetzt, die Temp. noch einige Zeit bei 85—95° 
gehalten u. dann noch ’ /2 Stde. zum Kp. erhitzt. Die erkalteto Lsg. wird mit HC1 
kongosauer gemaclit, das Kondensationsprod. dureh NaCl noch weiter abgeschiedcn, 
abgesaugt, mit verd. HC1 gewaschen u. mit einer konz. Lsg. von SnCl2 in HC1 sd. redu- 
ziort. In  der Kalte scheidet sich die Bis-3-aminobenzol-l-sulfonyl-l',5'-diaminonaph- 
thalin-3’,7'-disulfonsaure aus, in Na2C03-Lsg. 1., wird aus der abgesaugten Lsg. dureh 
Eg. wieder gefallt. Das Kondensationsprod. wird unter Zusatz von CaC03 in W. h. 
gel. u. in die gut verruhrte Lsg. bei 85—95° Benzolsulfonsaurechlorid (2 Moll.) ein- 
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getragen. Man erhitzt nach Beendigung der Umsetzung noch ca. */2 Stde. unter gutem 
Umruhren zum Kp., entfernt die Briihe von dem in zusammenhangender M. zuriiek- 
bleibenden Rk.-Prod., lóst dieses h. in wss. Na,C03-Lsg. u. fallt es aus der vom CaCOj 
befreiten Lsg. mit CHsC02H. Man erhalt so das Na-Salz der Bisbenzolsulfonyl-3'- 
ami7wbenzol-l'-stdfonyl-l",5"-diaminomphthalin-3",7"-disulfonsdure nachst. Zus. in

SO.Na

/ 3 ) - S 0 2. N H - < 3 >  / ~ \ - N H - S O .

SO .'ST R — /  \

SOsNa

zuerst etwas Yiscoser, dann in der Kalte krystallin. erstarrender Form, nach dem 
Trocknen weifies, in h. W. gut 1., aber bei Erkalten der Lsg. zum Teil wieder ausfallendes 
Pulver, das im hohen Mafie die Eig. hat, Wolle oder Seide im Farbebade gegen die 
Anfarbung mit substantiven Farbstoffen zu reservieren. (D. R. P. 565 461 KI. 12o 
T o m  31/3. 1929, ausg. 1/12. 1932. Oe. P. 130 233 vom 29/3. 1930, ausg. 10/11. 1932.
D. M or. 30/3. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Max Wyler, Blackley, Man
chester, Verfahren zur Yerbesserung der Eigenschaften von Farbungen mit Schtcefel- 
farbstoffen, die durch Erhitzen vcm 1 Teil Acenaphthen mit 2 Teilen Schwefel erhalten 
werden, au f Baumwólle, dad. gek., daB man die Farbungen mit Alkylierungs- oder Ar- 
alkylierungsmitteln, wie Dimethylbenzylphenylammoniumchlorid, yorzugsweise in Ggw. 
wss. Alkalien u. Reduktionsmitteln, z. B. Hydrosulfit, nachbehandelt. Man erhalt 
Jebhaftere u. rOtlichere Farbungen. (E.P. 379 742 vom 4/6. 1931, ausg. 29/9.
1932.) S c h m a lz .

John Watters, Utica, New York, Verfahren zum Farben mit Kiipenfarbstoffen der 
Indanthrenreihe, dad. gek., daB das Farbegut, insbesondere Trikotstuckware, im gleichen 
Bade in drei Ztigen gefarbt wird. Das Bad wird zunachst mit mehr Alkalilauge u. 
Hydrosulfit, ais zur Red. der anzuwendenden Farbstoffmenge erforderlieh ist, beschickt 
u. dio Ware hindurchgefiihrt. Dann wird die erforderliche Farbstoffmenge in dem 
Bade reduziert u. das Gewebe bis zur Erschópfung des Bades hindurchgezogen. Darauf 
wird in dem erschopften Bade ein Oxydationsmittel gel. u. die Farbung durch erneutes 
Eingehen m it der Ware in das Entwicklungsbad entwickelt. Der standige tlberschuB 
an Hydrosulfit in der Ware verhindert yorzeitige Oxydation. Man erhalt gleichmaBigo 
Farbungen. Die Vorr. ist durch Zeichnungen erlautert. (A. P. 1886 857 vom 2/9.
1930, ausg. 8/11. 1932.) >> S c h m a lz .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, ubert. von: David Alexander
Whyte Fairewather, Grangemouth, und John Thomas, Polmont, Schottland, Fer- 
fahren zum Farben mit Estersalzen von Leukokiipenfarbstoffen, dad. gek., daB den Ent- 
wicklungsbadern zur Vermeidung von Uberosydation geringe Mengen Ferrosalz, bei 
Anwendung von Ferrisalzen ais Oxydationsmittel Ferrosalz oder das Alkalisalz einer 
schwachen Saure, das mit dem Ferrisalz ein Doppelsalz bildet, wie Ammonoxalat, u. 
zweckmaBig etwas Mineralsaure zugesetzt wird. (A. P. 1886 947 vom 9/12. 1930, ausg. 
8/11. 1932. E . Prior. 9/12. 1929.) S c h m a lz .

fitablissements Schaeffer et Co., Oberrhein, Frankreich, und Antoine Cassal, 
Verfahren zum Farben von Papier und Ocweben mit Kiipenfarbstoffen, dad. gek., daB 
man das m it einem Indigosol u. einem Entwicklungsbeschleuniger, wie Sauren 
oder Ammoniummolybdat, Na-Wolframat, Manganchlorid, behandelte Farbegut in 
ununterbrochenem Arbeitsgange ultravioleiler Beslrahlung aussetzt u. dann mit w. 
alkal. W. wascht, um das unveranderte Indigosol zu entfernen. Bei Anwendung ge- 
eigneter Negative erhalt man mustergemfi.Be Farbungen. (F. P. 736192 vom 5/8.
1931, ausg. 21/11. 1932.) S c h m a lz .

Henry Dreyfus, Schweiz, Yerfahren zum Farben und Drucken von Celluloseestem-
und -athem und tierischen Fasem mit Kiipenfarbstoffen, gek. durch die Verwendung 
yon Suspensionen unl. Metallverbb. von Leukokupenfarbstoffen, insbesondere der 
Zinkverbb. der Leukoindigoreihe oder der Leukoanthrachinonreihe, sofern sie nur einen 
Anthrachinonkern enthalten. Man kann die Verbb. auch Buntaizpasten zusetzen. Die 
Faser kann auch mit GemiBchen aus Kiipenfarbstoff, Zinkformaldehydsulfoxylat u. 
Zinkcarbonat bchandelt werden. Entwickelt wird durch kurzes Yerhangen, Chromieren
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W aschen, Soifen, nochtnaliges W aschen u . T rocknen . (F. P. 734 896 vom  8/4. 1932, 
ausg. 29/10. 1932. E. P rio r. 19/5. 1931.) S c h m a lz .

Durand & Huguenin, Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Verfahren zum Drucken von 
Scide mit Beizenfarbsloffen, gek. durch dio Verwendung von Druekpasten, dio Chrom- 
beize, ein Rhodansalz, einen zwoi- oder mehrwertigen aliphat. Alkohol u. einen Kórper 
der Harnstoffgruppe, wie Harnstoff, Thioharnstoff, Guanidin enthalten. (E. P. 387 297 
vom 19/10. 1932, ausg. 23/2. 1933. D. Prior. 22/10. 1931.) SCHMALZ.

Henry Dreyfus, England, Verfahren zum Atzen und Bunlcitzen ton Farbungen, 
insbesondere au f Acelatseide, gek. durch die Venvendung von Atzpasten, die neben 
Sulfoxylatcn Salze mehrwertiger Metalle, wie Zinn- oder Titanchloriir, odor Zinn- bzw. 
Titansulfoxylate in Substanz enthalten. (F. P. 736023 vom 27/4. 1932, ausg. 18/11.
1932. E. Prior. 22/5. 1931.) SCHMALZ.

J. Yamada, Kyoto, Reservedruckpaste. Stearinsdure u. Paraffin werden zusammen 
geschmolzen, m it etwas warmer KOH-Lsg. gekocht u. mit Caseinpaste gut gemischt. 
(Japan. P. 98 899 vom 14/3. 1932, ausg. 6/ 1 . 1933.) B u c h e r t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Ronald Tonkin und James 
Stevenson Wilson, Grangemouth, Sehottland, Kiipenfarbstoffdruckpasten, gek. durch 
einen Geh. an ąuaternaren Ammoniumbasen von der allgemeinen Formel N -R ^ R 2- 
R 3-R4-X, worin R 1, R2, R 3 u. R4 gleiehe oder yerschiedeno Alkyl- oder Aralkylgruppen, 
von denen mindestens eine eine OH-Gruppe enthalt, u. X eine OH-Gruppe oder einen 
einfachen Mineralsaurerest, wie Cl oder S03H, bedeuten. Druekpasten, die 3,3'-Dichlor- 
anthraehinon-l,2-2',l'-dihydroazin u. Cholinehlorid enthalten, sind besonders wertvoll. 
(E.P. 385 606 yom 16/6. 1931, ausg. 26/1. 1933.) S c h m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kiipenfarbstoffprdparat fiir  
Baumicolldruck, gek. durch einen Geh. an Alkalisalzen hydrierter aromat. Carbon- 
sauren u. gegebenenfalls Glycerin. (Vgl. C. 1931. II. 3049. [E. P. 343527].) (Schwz. 
P. 155 985 vom 23/5. 1930, ausg. 16/9. 1932. D. Prior. 29/5. 1929. Zus. zu Schwz. P. 
149 087; C. 1932. II. 224.) S c h m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Zahn und 
Kurt Schimmelschmidt, Hochst a. M.), Herstellung von 4-Amino-2,5-dialkoxydiphe- 
nylen und ihren Substitulionsproduklen, dad. gek., daB man 2,5-Dialkoxydiphenyle oder 
ihre Substitutionsprodd. mit freier 4-Stellung nitriert u. die erhaltenen 4-Nitro-2,5- 
dialkoxydiphenyle reduziert. — Die ais Ausgangsstoffe dienenden 2,5-Dialkoxydiphenyle 
werden durch Red. der nach D. R. P. 508395; C. 1931. I. 1676 leicht erhaltlichen 
Phenylchinone u. Alkylierung der gebildeten Phenylhydrochinone in der iiblichen Weise 
erhalten. Die 4-Amino-2,5-dialkoxydiphenyle u. ihre Substitutionsprodd. sind wert- 
volle Zwischenprodd. fiir die Herst. von Farbstoffen (vgl. hierzu D. R. P. 565423;
C. 1933. I. 1023). Z. B. wird 2,5-Dimethoxydiphenyl, F. 42°, Kp .J0 180°, mit Eg. 
Terriihrt; dazu setzt man ohno Kulilung H N 03, D. 1,4. Unter kraftiger Selbsterwar- 
mung erfolgt die Nitrierung. Beim Erkalten erstarrt das Rk.-Gemisch zu einem dicken 
Krystallbrei, der abgesaugt u. mit CH3OH nachgewasehen wird; nach dem Trocknen 
erhalt man ein gelbes Pulver, F. 101—103°. Durch Umkrystallisieren aus Eg. gewinnt 
man das reine 4-Nitro-2,5-dimethoxydiphenyl in gelben Nadeln, F. 102—103°, mit 
5,64°/0 N. Dieses wird mit A. u. einem auf Bimsstein niedergeschlagenen Ni-Kataly- 
sator mit H„ unter Druck in einem liegenden Riihrautoklayen behandelt. Nach 
Beendigung der H2-Aufnahme wird h. abgesaugt u. die Lsg. der Baso zur Krystallisation 
gebracht. Durch Einengen der Mutterlauge erhalt man weitere Krystallisationen des 
4-Amino-2,5-dimethoxydiphenyls, weifle Blattchen, F. 89°. — Ebenso liefert das
2,5-Diathoxydiphenyl, Kp.s 175—190°, iiber das 4-Nitro-2Jj-diathoxydiphenyl, F. 92°, 
das 4-Amino-2,5-diathoxydiphenyl, F. 72—73°, — u. das 2,5,4'-Trimethoxydiphenyl, 
F. 62—64°, iiber das 4-Nitro-2,5,4’-trimethoxydiphenyl, F. 106°, durch katalyt. Red. 
das 4-Amino-2,5,4'-trimethoxydiphenyl, F. 125—126°. — 2,5-Dimethoxyterphenyl (2,5-Di- 
m£thoxy-4'-phenyldiphenyl), F. 157—158°, erhaltlich durch Kondensation von Benzo
chinon mit p-Diphenyldiazoniumchlorid zum Diphenylbenzochinon, F. 190—191°, Red. 
zum Hydrochinon, dem 2,5-Dioxyterphenyl, F. 171—172° u. Methylierung dieser Verb. 
mit SO!1(OCH,)2 in alkal. Lsg., wird mit Eg. yerriihrt u. mit H N 03, D. 1,4, versctzt. 
Es entsteht das 4-Nilro-2,5-dimeihoxyterphenyl, gelbbraune Krystalle, F. 159—161°, 
das bei der Red. 4-Amino-2,5-dimethoxyterphenyl (4-Amino-2,5-dimetlu)xy-4'-phenyl- 
diphenyl) aus Chlorbenzol Nadeln, F. 212—213°, liefert. — Aus 2,5-Dibuloxydiphenyl, 
K p .10 200°, erhalt man iiber das 4-Nitro-2,5-dibuloxydiphenyl, aus CH3OH gelbe Nadeln, 
F. 41—42°, das 4-Amino-2,5-dibutoxydiphenyl, F. 62—53°. — Dio Red. der Nilroferbb.
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kann auch mit Fe, Zn oder Sn in Ggw. Sauren, von Al-Amalgam oder NaSH erfolgen. 
In  analoger Wciso lassen sich gewinnen aus 2,5-Dimethoxy-3'-chlordiphenyl, F. 43—44°, 
das 4-Nitro-2,5-dimcthoxy-3'-chlordiphenyl, gelbe Nadeln, F. 127°, u. das 4-Amino-2,5- 
dimethoxy-3‘-chlordiphenyl, F. 68—69°, — aus 2,5-Dimethoxy-3' ,5' -dichlordiphenyl, 
F. 104—107°, 4-NUro-2,5-dimethoxy-3’,5'-dichlordiphenyl, F. 149—150°, u. 4-Amino-2,5- 
dimethoxy-3',5'-dichlordiphenyl, F. 161—163°, — aus: 2,5-Dimethoxy-4‘-methyldiphenyl, 
F . 66—67°, das 4 -N itr o d e r h F. 167°, u. das 4-Aminoderiv., F. 103— 104°, — aus
2.5-Dimethoxy-2'-methyldiphenyl, F. 74—75°, das 4-Nitroderiv., F. 86—87°, u. das 
4-Aminoderiv., F, 116—117°, — aus: 2,5-Dimethoxy-2"-chlordiphenyl, Kp.a 180°, das 
4-Nitroderiv., F. 132—134°, u. das 4-Aminoderiv., F. 131—132°, — aus: 2,5-Dimethoxy- 
4 '-chlordiphenyl, F. 63—64°, das 4-Nitroderiv., F. 152—153°, u. das 4-Aminoderiv., 
101—102°, — aus: 2,5-Dimethoxy-4’-benzoylaminodiphenyl, F. 148—149°, das 4-Nitro- 
dcriv., F. 187°, u. das 4-Aminoderiv., F. 150°, — aus: 2,5-Dimethoxy-3',4'-dichlor- 
diphenyl, F. 58—59°, das 4-Nilrodcriv., F. 137°, u. das 4-Aminoderiv., F. 113°, — aus:
2.5-Dimethoxy-2',4'-dichlordiphenyl, Kp.g 195°, das 4-Niłroderiv., F. 125—127°, u. das 
4-Aminoderiv., F. 100°, — aus: 2,5-Dibenzyloxydiphenyl, F. 98—100°, das 4-Nitro- 
dcriv., F. 136—138°, u. das 4-Aminoderiv., 117—119°, — aus: 2,5-Dimethoxy-3',co- 
trifluormetliyldiphenyl, Kp.g 167°, das 4-Nitroderiv., F. 139—140°, u. das 4-Aminoderiv., 
F . 67—68°, — aus 2,5-Dirnethoxy-2’,4'-dimethyldiphenyl, Kp.a 178°, das 4-Nitroderiv., 
F. 126—127°, u. das 4-Aminoderiv., F. 99—100°, — aus 2,5,4'-Trimethoxy-2'-chlor- 
diphenyl, Kp.s 205°, das 4-Nitroderiv., F. 132—133°, das 4-Aminoderiv., F. 112—113°, — 
aus 2,5,4'-Trimethoxy-3'-chlordiphenyl, ICp.8 220°, das 4-Nitroderiv., F. 127—128°, u. 
das 4-Aminodcriv., F. 101—103°, — aus 2,5-Dimełhoxy-4'-chlor-2'-mełhyldiphenyl, 
K p .8 190°, das 4-Nitroderiv., F. 150—151°, u. das 4-Aminoderiv., F. 106°, — aus: 
2,5,2’-Trimethoxy-5‘-methyldiphenyl, F. 98—-100°, das 4-Nitroderw., F. 112—113°, u. 
das 4-Aminoderiv., F. 107—108°, — aus: 2,5-Dimethoxy-2' ,4' ,5‘-trichlordiphenyl, 
K p .8 205°, das 4-Nitroderiv., F. 156—157°, u. das 4-Aminoderiv., F. 125—127°, — aus:
2.5-Dimethoxy-3',4',5'-trichlordiphenyl, F. 104—106°, das 4-Nitroderiv., F. 190—191°, u. 
das 4-Aminoderiv., F. 175—176°, — aus: 2,5,2',5'-Tetramethoxy-4'-chlordiphenyl, 
F . 125— 127°, das 4-Nitroderiv., F. 187—190°, u. das 4-Ami?ioderiv., F. 175—179°, — 
aus: 2,5,2’,4'-Tetramethoxy-5'-chlordiphenyl, F. 114—115°, das 4-Nitroderiv., F. 192 
bis 193°, u. das 4-Aminoderiv., F. 148—149°, — aus: 2,5-Dibutoxy-3'-chlordiphenyl, 
das 4-Nitroderiv., F. 60°, u. das 4-Aminoderiv., dieses u. die 4-Aminoderiw. der nach- 
stehenden Diphenylabkommlinge sind fl. u. bilden gut krystallisierende Hydrochloride, — 
aus: 2,5-Dimethoxy-3’-methyldiphenyl, Kp.a 170°, das 4-Nitroderiv., F. 114°, — aus:
2.5-Diathoxy-3'-methyldiphenyl, Kp.s 178°, das 4-Nitroderiv., F. 75—76°, — aus: 
2,5,2'-Trimethoxydiphenyl, Kp .8 192—193°, das 4-Nitroderw., F. 114—116°, — aus:
2.5-Dimethoxy-3'-methylsulfonyldiphenyl (CH3- SO; )3' ■ C0H4 ■ CgHjJOCH^2’5, Kp.g 260°,
das 4-Nitroderiv., F. 192°, — aus: 2,5-Dimethoxy-2',5'-dichlordiphenyl, Kp.g 195°, das 
4-Nitroderw., F. 147—148°, — sowie aus: 2,5-Dimethoxy-5'-chlor-2’-methyldiphenyl, 
Kp.g 185°, das 4-Nitroderw., F. 110—111°. (D. R. P. 566 521 KI. 12q vom 25/6. 1931, 
ausg. 17/12. 1932. F. P. 739 053 vom 24/6. 1932, ausg. 5/1. 1933. D. Prior. 24/6. 
1931.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton 4-Amino-2,5- 
dialkoxydiphenylen, ihren Substitutionsprodukten, sowie von Azofarbstoffen aus diesen 
Diphenylderivaten. Zu dem vorst. Ref. nach D. R. P. 566521 u. dem Ref. nach
D. R. P. 565423; C. 1933- I. 1023 sind folgende Beispiele nachzutragen: 4-Amino-2,5- 
dimethozydiphenyl (I) wird unter Kiihlung mit HC1 20° Be u. NaN02-Lsg. 10°/oig. 
diazoticrt, die Diazolsg. mit wss. NaHC03-Lsg. neutralisiert u. nach Zugabe von NaCl 
das Ganzc mit W. verd. (Entw.-Bad). l ,2 ’,3'-Oxynaphthoylamino-4-chlor-2,5-dimelhoxy- 
benzol (II) wird bei Kochtemp. in 50°/0ig. Turkischrotól u. NaOH-Lsg. 34° B6 gel. 
Zu der sd. Lsg. gibt man 30°/oig- CH^O-Lsg. u. verd. das Ganze mit k. W. (Grundierfl.) 
Gut ausgekochtes Baumwollgarn wird dann 1/2 Stde. m it der Grundierfl. behandelt, 
ausgepreCt u. feucht im Entw.-Bade gefarbt. Nach dcm Spiilen wird in sd. Seifenbade 
geseift u. getroeknet. Man erhalt lebhafte, klare, violette, lichtechte Farbungen. — 
Eine in ublicher Weise aus I  hergestellte Diazolsg. laBt man in eine wss. Suspension 
von II, gewonnen durch Lsg. des Arylides in alkoh. NaOH, Verdiinnen mit W. u. Neu- 
tralisieren mit CH3C02H, einlaufen. Nach Beendigung der Kuppelung scheidet sich 
der Monoazofarbstoff in violetten Flocken aus, die abgesaugt u. neutral gewaschen 
werden. (E. P. 390 029 vom 24/6. 1932, ausg. 20/4. 1933. D. Prior. 24/6.
1931.) S c h o t t l a n d e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Lange,
Dessau-Ziebigk), Darstellung von auf die Baumwolle ziehenden und auf der Faser diazotier- 
baren Verbindungcn, dad. gek., daB man Sulfonsauren aromat. Diaminoverbb., dereń 
beido NH2-Gruppen nitrobenzoyliert sind, ausgenommen o-Diaminoverbb., unter 
milden Rk.-Bedingungen, d. h. hinsichtlieh Art u. Menge des Red.-Mittels, der Temp. u. 
der Rk.-Dauer, z. B. mit den Sulfiden von Alkalien oder alkal. Erden bei niederer 
oder maBig erhohter Temp. oder mit Zn-Staub in Abwesenheit von Mineralsauren 
bei kurzer Einw.-Dauer, oder mit Traubenzucker oder H 3As03 bei erhohter Temp. im 
alkal. Medium behandelt, wobei nicht die bekanntc Red. aller N 02-Gruppen zu NH2- 
Gruppen unter Bldg. farbloser Aminoverbb. eintritt, sondern mehrero Moll. des Aus- 
gangsstoffes unter Umwandlung von je zwei N 0 2-Gruppen in eine Azo- oder Azoxy- 
gruppe miteinander verkniipft u. gleichzeitig die an diescr Rk. nicht beteiligten N 02- 
Gruppen zu NH„-Gruppen reduziert werden. — Hierzu ygl. E. P. 313636; C. 193Ó. 
II. 1460 u. Schwz. P. 148001; C. 1932. II. 1701. Nachzutragen ist folgendes: tjber 
den Verlauf der Rk. bei Verwendung der 1,4-Di-4'-nitrobenzoylaminobenzol-B-sulfcni- 
sdure (I) nebenst. Zus. kann man sich ein Bild bei Beriicksichtigung folgender Tat- 
sachen machen: I  ist ais Na-Salz griingelb gefarbt, krystallisiert aus W. in yerfilzten

O..N- - o - -CO—HN- -NH—CO- —NO.

SO.H
Nadelchen u. hat keine Affinitat zur Baumwolle. Die durch starko Red., wie 1/2-std. 
Kochen m it Zn u. HC1, oder langeres Kochen mit Zn u. CH3C02H, oder durch Kochen 
m it Na,S-Lsg. entstehende l,4-Di-4'-aminobenzoylaminobenzol-2-sulfonsdure (II) ist ais 
Na-Salz farblos, hat nur eino ganz schwaehe, techn. Anspriichen nicht genugende 
Affinitat zur Baumwollfaser, u. dio Waschechtheit der durch Diazotieren u. Kuppeln 
mit Phenylmethylpyrazolon (HI) erzeugten Farbung ist mangelhaft. Die dagegen aus I  
durch Red. unter den angegebenen milden Bedingungen gewonnene, kraftig rotlichgelb 
gefarbte Verb. ist aus W. nicht mehr krystallisierbar, sondem amorph, zieht mit hell- 
griingelber Farbę auf Baumwolle auf u. hat eine vorziigliche Affinitat zu dieser. Die 
durch Diazotieren u. Kuppeln mit I II  erzeugte Farbung ist um das Yielfache starker 
ais die mit der gleichen Menge der Verb. I I  hergestellte; Wasch- u. Lichtechtheit sind 
sehr gut u. sehr viel besser ais dio der Farbungen aus II. Da also weder I mehr vor- 
liegt, noch Et entstanden ist, bleibt nur denkbar, daB eine Red. durch Zusammentritt 
mehrerer Moll. unter Bldg. von Azo- oder .dsozybrucken erfolgt ist u. gleichzeitig auch 
die endstandigen N 0 2- zu NH2-Gruppen umgewandelt sein miissen, was aus der Diazo- 
tierbarkeit des Endprod. zu sehlieBen ist. Hiernaeh wurde die Zus. des Endprod. etwa 
der folgenden allgemeinen Formel entsprechen:

- /  \ - C O - N H - < ^  ^ - N H - C O - /  N

SO.Na

HjN-

N—

N-

CO-NH-

CO-NH—■

0 ™ - C O - 0 - N1 3

NH • C O -< ^ )>—NH,

SO.Na

worin X =  0 oder 
eine ganze Zahl u. 
statt: —N : N— auch 

—N— N—

stehen kann.

50,Na
Bei der Red. des Na-Salzes der 4,4'-Di-4"-nitrobe.nzoylaminostilben-2,2'-disulfonsiiure 
durch Kochen m it Zn-Staub u. yerd. CH3C02H wahrend 5 Min. bildet sich zunachst 
eine Hydrazoverb., dereń farblose Lsg. beim Auftupfen aus Papier kraftig gelb wird. 
Man laBt noch 1/l—1 Stde. kochen, macht m it Na2C03 alkal., yerd. mit W. u. trennt 
die Lsg. vom Nd. Die Lsg. wird an der Luft kraftig gelb u. scheidet gleichzeitig die 
gelbe Azoterb. ab, dereń Abtrennung durch Zugabe von Steinsalz yollendet wird. 
Diese wird abfiltriert u. getrocknet; gelbes Pulver, das m it hellgelber Farbę auf Baum
wolle aufzieht u. auf der Faser diazotiert u. mit III  entwickelt, sehr kraftige, griinlich- 
gelbe, lichtechte Farbt6ne gibt. (D. R. P. 565 478 KI. 12o yom 19/1. 1928, ausg. 
1/12. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalischer, 
Frankfurt a. M., und Werner Lange, Dessau-Ziebigk), Darstellung von auf die Baum-
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wolle ziehenden und a u f der Faser diazolierbaren Yerbindungen. In  Abanderung des 
Yerf. naeh D. R. P. 565478 yerwendet man entweder solehe Sulfonsauren aromat. 
Diaminoyerbb., dereń eine NH2-Gruppe nitrobenzoyliert u. dereń andere frei oder 
dureh einen leieht eliminierbaren Saurerest, ausgenommen eine Benzoylgruppc, sub- 
stituiert ist, bzw. geht von Sulfonsauren nitrobenzoylierter aromat. Aminonitroverbb. 
aus u. unterwirft diese der gelinden Red. — Hierzu vgl. E. PP. 313636, 323710; 
C. 1930. H. 1450 u. Schwz. P. 148001; C. 1932. II. 1701. Nachzutragen ist, daB 
man z. B. bei der aufeinanderfolgenden Red. der dureh Kondensation von l-Amino-3- 
7iitrobe7izol-4-sulfonsdure mit p-Nitrobenzoylchlorid in Ggw. saurebindender Mattel 
gewonnenen 1,4'-Nitrobenzoylam\no-3-nitrobenzol-4-sulfonsdure erst mit Na2S in alkal. 
Lsg. unter Vermeidung einer Temp.-Erhóhung, wobei die 3-Nitrogruppe in die N H 2- 
Gruppe liberfuhrt wird u. dann, naeh Zugabo von Traubenzucker, unter Erwarmen 
auf 50—60° wrahrend einiger Stunden eine Azoverb., yermutlich nebenst. Zus., erhalt,

•CO—/  ̂ > - N : N— ^>—CO- NH— ______^>— S03Na

NH,
dio ein gelbbraunes, in W. mit gelber Farbę 1., auf NaCl-Zusatz sich flockig abschei- 
dendes Pulyer bildet; zieht auf Baum wolle mit hellschmutziggelber Farbę u. gibt, 
auf der Faser diazotiert u. mit Phenylmethylpyrazolon gekuppelt, eine gelbe Farbung. 
(D. R. P. 568 131 KI. 12o vom 31/7. 1928, ausg. 14/1. 1933. Zus. zu D. R. P. 565 478; 
vorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Lange, 
Dossau-Ziebigk), Darstellung von auf die Baumwolle ziehenden und auf der Faser diazo- 
tierbaren Verbindungen, dad. gek., daB man in Abanderung der D. R. PP. 565478 u. 
568131 die Sulfonsauren dureh dio entsprechenden Carbonsauren aromat. Diatnino- 
yerbb., ausgenommen die o-Diaminoyerbb., ersetzt. — Hierzu vgl. Schwz. PP. 145831 u. 
145832; C. 1931- II. 3666. Nachzutragen ist folgendes Beispiel: l-Nitro-4,4'-nitro- 
benzoylaminobenzol-3-carbonsaure CeH 3(N02)1 • (CO.H)3• (NH• CO• CęHj■NO„)ł , erhalten 
dureh Kondensation yon l-Aviinobenzol-2-carbonsaure mit p-Nitrobenzoylchlorid u. 
nachfolgendo Nitrierung, F. 220—222°, fast unl. in W., wl. in A. u. Aceton, wird in W. 
yerriihrt, mit NaOH 40° B6 u. Na2S yersetzt u. bei 15° einige Stunden geriihrt. Naeh 
Zugabe von NaCl wird das Red.-Prod. von der Lsg. in iiblicher Weise getrennt u. dureh 
Umlósen aus W. gereinigt. Die hochnwlekulare Azo(Azoxy)rerb. ist ein orangefarbenes, 
in li. W. mit kraftig gelber Farbę 11. Pulyer. Die Lsg. gelatiniert in der Kalte, HCl 
gibt einen gelben kolloidalen Nd. Auf FlieBpapier gegossen, wird die Farbę der wss. 
Lsg. lebhaft griingelb, die dureh CH3CO,H nicht ver&ndert, dureh Mineralsaure hell- 
gelb, dureh NaOH roter wird. In  konz. H 2S 04 ist sie mit gelber Farbę 1., zieht mit 
hellgelber Farbę auf Baumwolle u. gibt, auf der Faser diazotiert u. mit Phenylmethyl- 
pyrazoloTi entwickelt, ein rotlichcs Gelb, mit p-Naphthol ein Scharlach. (D. R. P. 
570 472 KI. 12o vom 25/7. 1929, ausg. 17/2. 1933. Zus. zu D. R. P. 565 478; vorvorst. 
Ref.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Berthold Stein, 
Mannheim), Darstellung von Anthrachinonderhaten dureh Einw. yon Cl2 oder Cl ab- 
gebenden Mitteln auf Anthrachinonsulfonsauren in Ggw. yon W. bei Tempp. oberhalb 
80°, dad. gek., daB man Cyananthrachinonsulfonsauren oder dereń in W. 1. Salze ais 
Anthrachinonderiw. yerwendet. — Ais Cl abgebendo Mittel kann man Chlorate in Ggw. 
yon HCl oder Persulfate in Ggw. yon HCl oder NaOCl yerwenden. Die yermutlich 
Chloranthrachinoncarbonsaurenitrile darstcllenden Verbb. sind wertvolle Zwischen- 
prodd. fiir die Herst von Farbstoffen. Z. B. wird l-cyananthrachinon-2-sulfonsaures Na  
in h. W. gel., zu der Lsg. H 2S04 50° Be u. konz. HCl zugefiigt u. wahrend einiger Stunden 
zu der auf 95° erhitzten Lsg. in W. gel. NaC103 zuflieBen gelassen. Die Temp. wird 
noch solange auf 90—100° gehalten, bis das F iltrat einer w. abfiltrierten Probe mit 
NaCl keinen Nd. yon unyerandertem Ausgangsstoff mehr liefert. Man saugt dann h. 
ab, wascht mit h. W. neutral u. erhalt so das l-Cyan-2-chloranthrachinmi (I), aus Nitro
benzol fast weiBe Blattehen, F. 284—285°, in H 2S 0 4 m it gelber Farbę 1., Farbo der 
Kupę grun, 5,2% N u. 13,5% Cl enthaltend. I  kann auch dureh Chlorierung der freien 
J-Cyananthrachinon-2-sulfonsdure bzw. des Na-Salzes m it Cl2 bei 98—100° oder boi 
120—125°, bzw. mit K-Persulfat +  konz. HCl, bzw. m it wss. NaOCl-Lsg. enthaltend 
10% akt. Cl, gewonnen werden. — Weitere Beispiele betreffen di© Darst. des: 1-Cyan-
2,4-dichloranthrachinons aua l-Cyan-4-chIoranthrachinon-2-sulfonsdure, — des: 1-Cyan-
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2-cklor-4-bromanthrachinon.s aus l-Cyan-4-bromanthrachinon-2-svlfons&ure, — des:
2-Cyan-G-chloranthrachinons, aus Benzylcyanid lango dunne Prismen, F. 304—306°, 
aus 2-cyananlhrachinon-6-sulf<msaurcm Na (gewonnen dureh Diazołieren. von 2-amino- 
aiithrachinon-6-sulfonsaurem Na  u. Behandeln der entsfcandenen Diazoverb. nach Sa n d - 
Me y e r  m it Cu-Cyariiir) in H 2S04 m it gelber, in alkal. Na2S20 4-Lsg. m it oliver Farbę 
]., — des 2-Oyan-3-chloranthrachinons, aus Trichlorbenzol oder Pyridin gelblichweiflo 
Blattchen, F. 284°, in konz. H 2S04 m it grtiner Farbo 1., aus 2-cyananthrachinon-
3-sulfonsaurem Na, — sowio des : l,5-Dicyan-2,6-dichloranthrachin<ms, blaCgelbe, in
konz. H 2S04 m it gelber, in alkal. Na2S20 4-Lsg. mit griiner Farbę 1., geht beim Behandeln 
m it Yerseifcnden Mitteln in dio 2,6-Dichloranthrachinon-l,5-dicarbonsaure uber, aus 
l,i)-dicyananthrachinon-2,G-disulfonsaurem. Na. (D. R. P. 570 859 K1. 12o vom 29/8.
1931, ausg. 22/2. 1933. E. P. 383 737 voin 6/11. 1931, ausg. 15/12.1932. F. P. 740 055 
vom 18/7. 1932, ausg. 20/1. 1933. D. Prior. 28/1. 1931.) Sch o ttla n d er .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Claus Weinand, 
Leverkusen-I. G.-Werk), Darstellung von Farbstoffen der Anthrapyrimidonreihc, dad. 
gek., daB man solehe l-Aminoanthrachinon-2-sulfonsauren, welche in 4-Stellung dureh 
Alkylamino-, Arylamino-, Aralkylamino- oder Hydroarylaminogruppen substituiert 
sind u. weiterhin substituiert sein konnen, mit Amiden der Kohlensaure bei erhóhter 
Temp. behandelt. — Hierbei wird die Sulfonsauregruppo nieht abgespalten. Die er- 
baltenen Farbstoffe farben Wolle aus saurem Bade echt. — l-Amino-4-meihylamino- 
anthrachinon-2-sulfonsaure koebt man so lange m it Methyl- oder Athylurethan, bi3 
dio blaue Losungsfarbe nach Violott umgeschlagen ist, die gebildeto 4-Methylamino-
l,9-pyrimidonanthron-2-sulfonsaure, blauo Nadeln, farbt Wolle violett. Dio aus 
l-Amino-i-hexahydroanilidoantlirachinon-2-8v.lfonsaure in analoger Weise bergestellto
4-Hexahydroaniluło-l,9-pyrimidonanthron-2-sulfonsdure farbt Wolle ahnlich. — 1-Amino-
4-anilidoanthrachinon-2-sulfonsaure gibt beim Erhitzen mit Harnstoff oder Mono- 
methylharnstoff, NH4C1 in Phenol auf 180° eino Pyrimidonaiiłhronsulfonsaure, die 
Wollo yiolett farbt. Ahnliche Farbstoffe erhalt man aus l-Amino-4-m-chloranilido-, 
l-Amino-4-p-acetanilido-, 1 - Amino-4-anilido-6-chloranthrachinon-2-sulfcmsaure oder
l-Amino-4-anilidoanthrachinon-2,5-disvlfonsaure beim Umsetzen mit den Amidon der 
Kohlensaure. (D. R. P. 576 641 KL 22b vom 20/11. 1931, ausg. 12/5. 1933.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, ubert. von: Alfred Davidson, 
Anthony James Hailwood, Fred Henesey und Arnold Shepherdson, Manchester, 
England, Verfahren zur Herstellung von bestandigen Leukoindigopraparaten, dad. gek., 
daB man Indigopulver dureh Vermahlen mit wss. Lsgg. yon Dispergiermitteln, wio 
Sulfitcelluloseablauge, in feinste Verteilung bringt, dureh Zusatz alkal. Lsgg. redu- 
zierender Zucker bei erhóhter Temp. reduziert, das Gemisch mit Saure neutral stollt 
u. dureh Eindampfon oder Filtrieren konzentriert. Das molekularo Verhaltnis von 
Indigo: Zucker: Alkali ist zweckmaBig 1 :1 :  weniger ais 5. (A. P. 1861382 vom 
11/4. 1930, ausg. 31/5. 1932. E. Prior. 15/4. 1929.) SCHMALZ.

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig, Herstellung von 
Titandiozyd rein weifSer Farbę und hoher Deckkraft dureh Erhitzen von Titandioxyd- 
hydrat auf Tempp. iiber 700° in Ggw. von abspaltbare H2S04 enthaltenden Stoffen, 
dad. gek., daB 10% nieht uberstoigende Mengen von Stoffen, welche an Alkalimetall 
gebundene, abspaltbare H.2S04 enthalten, angewendet werden u. daB das Gluhprod. 
von den 1. Anteilen in an sich bekannter Weiso dureh Auswaschen befreit wird. 
(D. R. P. 575 841 KI. 22f vom 21/3. 1928, ausg. 4/5. 1933.) D r e w s .

Eduard Pree, Teplitz, Anstriche unter Anwendung von wss. Asphaltemulsionm 
ais Bindomittel. (Tschechosl. P. 40856 vom 2/1. 1929, ausg. 10/9. 1932.) Sc h o n f .

„Cirine-Werke“ Josef Lorentz & Co., Eger, Saurefeste Anstriche. Eine Wachs- 
komposition, z. B. aus Paraffin, Ceresin u. Karnaubawachs wird m it verdicktem Lein- 
oder Holzol omulgiert, m it Co-Linoleatlsg. in Bzn. oder Terpentinól vermischt. Man 
schmilzt 80—100 kg Paraffin, Ceresin oder Japanwachs mit 5—15 kg Karnauba- oder 
Candelilla- oder Sehellackw'achs oder Erdwachs, kiihlt ab, zorkleinert, yermischt mit
35—45 kg verdickten Lein- oder Holzoles. Man lost hicr auf 5—15 kg Co-Linoleat 
in 15—30 kg yerdickten Oles u. 3— 6 kg Karnaubawachs u. dgl. in 50—60 kg Bzn. 
oder Terpentinól. Nun vermischt man 1-—4 kg der Co-Linoleatlsg., 40—50 kg Waehs- 
k o m p o s i t i o n ,  55—65 kg der Wachslsg. in Bzn. oder Terpentinól bei 20°. (Tschechosl. P. 
40 811 T o m  11/4. 1929, ausg. 10/9. 1932.) Sc h o n feld .

Glue Research Corp., New York, ubert. von: Ralph H. Price, Chicago, Anstrich- 
verfahren. Zur Yermeidung des Blutens einer gefarbten Grundschicht wird vor Auf-
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bringen des Decldackes eine Leimzwisehensehicht aufgetragen. Beispiel fiir die 
Zwischenschiclit: 3B°/0 W., 38% Alkohol, 7%  Glycerin u. 20°/0 tier. Leim. (A. P.
1 908180 vom 21/9. 1928, ausg. 9/5. 1933.) B r a u n s .

Elektrochemische Werke Miinchen A.-G., Hóllriegelskreuth, Verfahren zum 
Auffrischen von oberflachlich ausgewiłterim Anstrichen auf Metali, Holz o. dgl., dad. 
gek., daB kolloidale wss. Lsgg. von trocknenden ólen aufgetragen werden. — Beispiel: 
5 kg Pimis, 1 kg Terpentinól werden m it 4 kg W. u. 20 ccm Ammoniak in einer Kolloid- 
muhle o. dgl. in eine kolloidale Lsg. verwandelt. (D. R. P. 576 422 KI. 75e vom 
17/10. 1931, ausg. 10/5.1933.) B r a u n s .

X I . H a rze . L a ck e . F ir n is . P la s t is c h e  M a ssen .
Hans Hadert, Oummi arabicum. Gewinnung u. Verwendung des Gummi arabioums 

mit Abb. (Gelatine, Leim, Klebstoffe 1. 51—55. April 1933.) B a c h .
Hilding Bergstróm und Karl Cederęiuist, Angaben iiber die Cymoldarstellung 

aus Terpentinól. Diskussion der Literatur u. Torbereitende Verss. (Produkter ur tra. 
[IVA 1930—1932]. 50—52. 1932.) W il l s t a e d t .

E. Geay, Die Vinylverbindungen und die Vinylharze. Ubersicht iiber die Herst., 
Eigg. u. Polymerisierbarkeit von Vinylacetylen, Dimnylaeetylen, Bis-[vinylacetyle.n], 
VinylMorid u. Vinylbromid. (Rev. Chim. ind. 42. 94—98. April 1933.) W . W o l f f .

Th. Ruemele, Die Resite und TJreite in ihrem physikalischen und chemischen Ver- 
halten. Resite u. Ureite untereinander u. von Bernstein sind mittels physikal. Methoden 
(spezif. Gewicht, Diclektrikum, Fluoresoenz) eindeutig nicht zu unterscheiden, besser 
durch den F. bzw. Fehlen desselben u. den Erhitzungsgorueh. (Kunststoffe 23. 100—02. 
Mai 1933.) H. Sc h m id t .

A. Porai-Koschitz, N. Kudryawzeff und B. Maschkileison, Uber das primare 
Kondensationsprodukt des Furfurols mit dem Phenol. Furfurol u. Phenol geben mit 
alkal. Kondensationsmitteln nur schwarze, unl. Prodd., mit Natriumbisulfit nach dem 
Ansauern u. Kochen in sehr geringer Ausbeute, mit HCl in sehr verd. Lsg. in guter 
Ausbeute den Ozyphenylfurylcarbinol, C4H 30- CH(OH)- C8H4OH, 1. in A., Aceton, 
Essigsaure, unl. in A., Bzl., F . etwa 150°, hellbraunes amorphes Pulver, das mit Essig- 
siiureanhydrid (4:1) das Diacetat C4H30-CH(0-CO-CH3)-C6H 4-O-CO-CH3, mit Di- 
mcthylplienylbenzylammoniumchlorid den Benzylather (F. 162°), dieser mit Essig- 
saureanhydrid (2:1) das Acetat C4H 30-C H (0-C 0-C H 3)-C6H4- 0 ,CH2,C6H 5 (F. 285 bis 
287°) bildet. (Kunststoffe 23. 97—100. Mai 1933. Leningrad, Farbstofflab. d. Chem.- 
technolog. Inst.) H. SCHMIDT.

W. Graulich, Kieselsdure-Ester ais Lack/arben-Grundkorper. t)ber Di- u. Totra- 
alkylsilicate Si(OC2nH2n+ l)4 ais Farbbindemittel fiir Steinschutzlaeke u. -anstriche. 
(Nitrocellulose 4. 61—62. April 1933.) H. Sc h m id t .

P. S. S. Symons, Modeme Celluloselackierungen. Modeme Effektlacke, hitze- 
bestandige Lacke, Lacke fiir Nahrungsmittelbehalter, Lacke fiir Gewebe. (Paint 
Colour Oil Vamish Ink Lacąuer Manuf. 3. 73—76. 135—37. Mai 1933.) WlLBORN.

Albert E. Robinson, Cdhdoselackierungen fu r  Tdpfereien. Besehreibung der 
durch Nitrolackierung zu erreichenden verschiedensten Effekte auf Kleinkeramik. 
(Paint Colour Oil Yarnish Ink Lacąuer Manuf. 3. 125—29. Mai 1933.) WlLBORN.

Walter M. Miinzinger, Uber das Laekieren von Kunstleder. Ein Vergleich der 
Eigg. von Borron- Glanzlack mit Nitrocelluloselaeken. (Nitrocellulose 4. 79—81. 
Mai 1933.) H. S c h m id t .

D. D. Rubek, L. S. Gibbs und L. A. Kramer, Die Losekraft der Verdiinnungs- 
mittel. Histor. Uberblick. Stellungnahme von 57 amerikan. Lackfabriken zu den 
verschiedenen Jlethoden. Besehreibung der Methoden. (Drugs Oils Paints 48. 179—80. 
Mai 1933.) WlLBORN.

A. M. Platów, Hydrierte Verdunnungsmitłel. Besprechung der Hydrierung von 
Petroleum- u. Teerólen, der Eigg. derHydrierungsprodd. u. derVorteile ihrer Verwendung 
ais Verdunnungsmittel fiir Lacke u. Firniśse, Kautschuklosimgsmm. usw. (Chem. 
Markets 32. 310. April 1933.) Sc h w a l b a c h .

H. C. Parker, Plastische Massen vom Standpunkt des Fabrikanlen. Vortrag 
iiber das PreB- u. Spritzverf. (J. Soo. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. Nr. 20. 18—21. 
19/5. 1933.) W . W o l f f .

H. V. Potter, Plastische Massen und icas sie sind. Yortrag iiber die geschichtliche
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Entw., Herst. u. Verwendung verscliiedener piast. Massen. (J . Soe. chem. Ind., Chem. &
Ind. 52. Nr. 20. 4—8. 19/5. 1933.) W. W o lff .

Foster Sproxton, Plastisclie. Massen: Celluloid und Caseinprodukłe und ihre Fer-
wendung. Vortrag. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. Nr. 20. 12—18. 19/5. 
1933.) W . W o l f f .

Fritz Fraenkel, Schallplatten fiir die Selbstaufnahme — ein dankbares Arbeits- 
gebiet fiir den Lack- und Folienfachmann. Vf. beschrcibt die Herst. u. Eigg. von Schall- 
platten fiir Rundfunkaufnahmen aus Cellulosederiw., Bakelit, Metallen u. Gelatine. 
(Kunststoffe 23. 80—82. April 1933.) H. S c h m id t .

TJniversal Oil Products Co., iibert. von: Gustav Egloff, Chicago, Herstellung 
bakelilarliger Harze. Man erhitzt gecrackte Destillate, z. B. von kaliforn. Petroleum mit 
S, S u. Cl oder S 02C12 etwa 6 Stdn. bei 500° F  unter einem Druck von 50 Pfund u. unter 
Entfernung der fluchtigen Bestandteile. (A. P. 1 896 227 vom 24/3. 1927, ausg. 7/2. 
1933.) P a n k ó w .

Willy Sauerbrey, Jena, Herstellung von Formkiirpem aus in der Wdrmc plastischen 
Kunststoffen durch SpritzguÓ, dad. gek., daC man den noch piast. PreBkorper wiihrend 
seiner Hartung einem besonderen PreBdruck (Pragedruck) unterwirft, der hoher ist 
ais der beim Spritzen innerhalb der allseits gesehlossenen GuCform auftretcnde Druck, 
u. welcher zweckmaflig in einer anderen Richtung ais der Spritzdruck wirkt. — Das 
Verf. eignet sich besonders zur Verarbeitung von Kunsthorn, Kunstharz, Ebonit o. dgl. 
(Dan. P. 44032 vom 18/3.1930, ausg. 20/4.1931.) D r e w s .

Formica Insulation Co., iibert. von: John D. Cochrane, Cincinnati, U. S. A., 
Schichtkorper mit Musterung an der Oberf lachę. Papierblatter werden m it Phenolaldehyd 
Harnstoff- oder Furfurolharz getrankt u. dann gehartet. AnschlieBend werden sie in 
mehreren Lagen durch ein geeignetes Bindemittel yerbunden, dann wird eine opake 
Schicht z. B. aus 15% TiOa, 45% Bakelit u. 40% A. aufgebracht. Diese wird evtl. 
stellenweise mit dunkleren Farbtónen versehen u. sehlieBlich mit einer durchsichtigen, 
mit Holzmaserungs- o. dgl. Mustern bedrucktcn Papier- oder Gewebefolie, die ebenfalls 
mit Kunstharz getrankt ist, verpreBt. (A. P. 1904 718 vom 18/3. 1932, ausg. 18/4. 
1933.) B r a u n s .

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von:* Camille Dreyfus, Basel, 
William Mc C. Cameron, New York, und George Schneider, Cumberland, Her
stellung von Formstiicken. 100 Teile gepulvertes Celluloseacetat werden m it 27 Teilen 
Di-p-toluolsulfonimid, 13 Teilen p-Toluolsulfonamid, 10 Teilen Diathylphthalat, 10 Teilen 
Harz u. 160 Teilen Fiillstoff (Tonerde, Fc30 4, RuB, Baumwólle) erhitzt u. auf h. Misch- 
walzen yerarbeitet, bis die M. geschmolzen ist. Hierauf wird die M. zu P latten aus- 
gewalzt u. nach dem Anąuellen zu Schallplatten verprefit. (A. P. 1843 214 vom 8/2. 
1924, ausg. 2/2. 1932.) E n g e r o f f .

Alfons Stier, Berlin-Friedenau, Verfahren zur Herstellung i on Schallkuri-enlragem 
aus Celluloseestem oder -athem, die ein schwer oder nicht fliichtiges Erweichungsmittel 
enthalten, dad. gek., daB das Erweichungsmittel nach der Beschriftung oder Pressung 
mit einem Extraktionsmittel entfernt wird, das den Cclluloseester oder -ather nicht 
angreift. — Ais Erweichungsmittel kann z. B. dienen beim Yorhegen von Nitrocellulose 
ein Gemisch von 10 Teilen Diathylphthalat, 5 Teilen Butylacetat, 1 Teil Ricinusol; 
bei Acetylcellulose: 100 Teile Diathylphthalat, 50 Teile Athyllactat, 1 Teil Ricinusol. 
Die Extraktion kann mit Ather erfolgen. (D. R. P. 577 041 KI. 42g vom 6/1. 1931, 
ausg. 22/5. 1933.) H e in r ic h s .

Adrien Pinel, Frankreich, Herstellung von porósen plastischen Massen. Man ver- 
mischt piast. Massen natiirlichen oder kunstlichen Ursprungs, z. B. Massen aus EiweiB- 
stoffen, Cellulosederiw., z. B. Nitrocellulose, mit pulvrigen Substanzen, dio in W. 
oder wss. Fil. 1. sind, formt das Gemisch in iiblicher Weise u. lóst aus dem Formkórper 
die pulvrigen Substanzen heraus. (F. P. 728 994 Tom 6/3. 1931, ausg. 16/7.
1932.) Sa r r e .

Akalit Kunsthomwerke A.-G., Brunn a. Geb., Osterreich, Herstellung von Form- 
korpem aus eiweifihaltigen Kunsthommassen, insbesondere Casein. Durch starken Druck 
plastifizierte, ungehartete, noch feuchte u. w. Stiicke der eiweifihaltigen M. werden 
mittels gespannter Gase oder Dampfe in die Form gedruckt, worauf in bekannter Weise 
gehartet wird. Der M. konnen vor der Formung Hartę-, Klar- u. Plastifizierungsmittel
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zugesetzt werden. Zur Formung geniigt ein Druck von etwa 2—7 at. (Oe. P. 132 413 
yom 30/1. 1932, ausg. 25/3. 1933.) Sa r r e .

Jean-Marie dit Joannśs Carret, Frankreieh, Kunstliche Perlen. Die Perlen 
werden hergestellt durch Dbereinanderscliichten yersehieden gefarbter piast. Massen. 
Diese piast. Massen bestehen yorzugsweise aus Albumiden bzw. hydrierten KW-sto£fen. 
(F. P. 743151 vom 24/12. 1931, ausg. 25/3. 1933.) B r a u n s .

Egon Vogt, Kóln-Lindenthal, Verfahren zur Geicinnung von Fischsilber aus Fisch- 
schuppen und anderen Guaninkrystalle enthallenden Stoffen in Fil., dad. gek., daB die 
Silberkrystalle unmittelbar durch feste organ. Rohstoffe der Lackindustrie, welcho 
in den Suspensionsfll. nicht 1. sind, z. 15. Cellulosederiw., Natur- oder Kunstharze, 
Weichmachungs- oder Gelatinierungsmittel, aus ihren Suspensionen niedergerissen 
werden. — 25 1 einer l° /0ig. Eischsilbersuspension in Bzl. werden in einem Mischer 
m it 250 g feinteiliger Acetylcellulose yersetzt. Nach dem Abtrennen des Bzl. wird 
auf Fischsilberpaste yerarbeitet. (D. R. P. 576 615 KI. 22g yom 6/12. 1928, ausg. 
12/5. 1933.) M. F. Mu l l e r .

X I I . K a u tsc h u k . G u tta p erc h a . B a la ta .
N. H. van Harpen, Blasen in Sheetkautschuk. Nach Yerss. entstehen groBe Blasen 

beim Steigen der Temp. im Raucherhause auf Kp. des W.; kleinere, stecknadelkopf- 
groB, wenn die Temp. 55° uberschreitet. Bei AusschlieBung einer Zumisehung von 
Luft zum Latex ist die Entw. von Gasblascn meistens durch beginnende oder fort- 
gesehrittene mikrobiol. Vorgango verursacht; dabei entstehen im Latex deutlich sicht- 
bare Gasblasen. Wenn die Gasbldg. nicht die Loslichkeit des Gases in dem fl. Medium 
uberschreitet, findet man das Gas in den Poren des Kautschukkuchens wieder, die 
kleinen Bliischen bei zu rascher auBerer Troeknung. Zur Verhiitung der Blaschenbldg. 
empfiehlt sich neben Kontrolle der Garvorgiinge im Latex u. Koagulum Troeknung 
bei 40—50° u. Auswaschung des Kautschukkuchens vor dem Rauchern. (Arch. Rubber- 
cultuur Nederl.-Indie 17. 24—40. Jan./Marz 1933.) Gr o s z f e l d .

A. E. Penfold, Guttapercha-. seine Herstellung und Eigenschafłen. (Trans. Instn. 
Rubber Ind. 8. 407—17. Febr. 1933.) H. Mu l l e r .

Rudolf Ditmar, Der Harlkautschuk in der neuesten Patentliteratur. (Caoutchouc 
e t Guttapercha 30. 16234—36. 16267—68. 1933.) R aKOW.

A. Karsten, Ein neuer Kunststoff aus Krollhaar und Latex. Durch Vulkanisieren
von Mischungen aus RoBhaar, Schweinsborsten u. Kautschuk entsteht ein auBerst 
weiches, leichtes, elast. u. dauerhaftes Polster (der Fa. E m il  H a u e n s c h il d , Hamburg) 
fiir Mobel, durch Einbetten von Metallfedern auch fiir Matratzen. (Kunststoffe 23. 
104—05. Mai 1933.) _____________ _ H. S c h m id t .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. yon: Edwin B. Newton, Ohio, Vulkani- 
sieren von Kautschuk oder semen Mischungen durch Bombardieren mit Elektronen hoher 
Geschwindigkeit. Man bringt Platten yon z. B. Rohkautschuk vor das Fenster eines 
Kathodenstrahlrohrs (2 Zoll Entfernung, N2-Atmosphare, 20—25 Sek. Behandlung, 
Stroni von 250 000 V u. 1 Milliamp.). Liingeres Bestrahlen erzeugt Zers., der Kautschuk 
wird łiart u. brtichig. (A. P. 1906402 yom 19/2. 1929, ausg. 2/5. 1933.) P an kó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, iibert. von: Sidney M. Cadwell, Leonia, 
V. St. A., Herstellung von Polynitrophenylbenzthiazylsulfiden. Hierzu vgl. A. P. 1724180; 
C. 1929. II. 2835 u. E. P. 340951; C. 1931. I. 2689. (A. P. 1 905 798 yom 2/3. 1928, 
ausg. 25/4. 1933.) Al t p e t e r .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, ubert. von: Robert L. Sibley, Nitro, 
V‘ulkanisationsi'erzdgerer. Um das Anyulkanisieren beschleunigter Kautschuk- 
mischungen zu yermeiden, setzt man der Mischung NH3-Derivy. zu, in denen 
ein oder mehr H durch Acyle ersetzt sind, insbesondere Amidę u. Imide. Genannt sind : 
Acetamid, -anilid, Phthal-, Succin-, Chlorphthalimid, Benzamid, -anilid, Formamid, 
-anilid, Diacetamid, Acetochloramid, Diphenylbenzamid, Maleinimid. (A. P. 1904 934 
yom 18/3. 1931, ausg. 18/4. 1933.) P a n k ó w .

Willoughby Statham Smith, Deyonshire, Henry Joseph Gamett und John 
Norman Dean, Kent, Isoliermaterial aus Guttapercha oder Balata. Man setzt der ent- 
harzten Guttapercha u. bzw. oder Balata 10—85% eines halbfesten raffinierten Erdól- 
prod., wie Yaseline, zu. Kautschuk oder synthet. Kautschuk konnen ebenfalls ein-
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gemischt werden, die Guttapereha kann auch gehartet werden. (Holi. P. 29 023 vom 
4/12. 1930, ausg. 15/2. 1933. E. Priorr. 6/12. 1929 u. 2/9. 1930.) P anków .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M, (Erfinder: Wilhelm Breuers, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Umwandlung von Kautschuk. Man mischt Kaut- 
schuk mit oberflachenakt. Stoffen (bis zu 50%), z- B. der ais Tonsil AC bekannten 
Bleicherde, u. erhitzt in Abwesenheit yon Lósungsmm. auf 180—300°, zwcckmaBig 
200—260°. Die erhaltenen Harze konnen hydriert, sulfoniert oder ehloriert werden. 
(D. R . P . 576 349 KI. 39b vom 31/12.1931, ausg. 10/5.1933. Zus. zu D. R. P. 5B3 506;
C. 1933. I. 516.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, Douglas Frank Twiss und Frederick Arthur 
Jones, Birmingham, Alterungsschutzmittel fiir Kautschuk, bestehend aus dem Konden- 
sationsprod. einer aliphat. Polyoxyaminoverb., wie Di- oder Tridthanolamin, mit einer 
Verb., die eine Imino- oder sek. Aminogruppe enthalt, wie Phenyl-x-naphthylamin oder 
symm. Phenylendi-ft-naphthylamin. Man kann diese Kondensationsprodd. weiter mit 
Isocyanaten oder Isothiocyanaten, wie Phcnyl- oder Naphthylisocyanat oder -isothio- 
cyanat, behandeln. — 218 Teile Phenylendi-^-naphthylamin u. 149 Teile gewohnliches 
Triathanolamin werden 6 Stdn. im Autoklaven auf 150° erhitzt. Nach dem Trocknen 
erhalt man eine braune M. (F. ca. 150°), der man Kautschuk zusetzen kann. 10 g dieser 
M. werden mit 10 g Phenylisothiocyanat 2 Stdn. erhitzt, wobei eine pechartige M. ent
steht, die gleichfalls ais Alterungsschutzmittel verwendet werden kann. (E. P. 389 637 
yom 18/2. 1932, ausg. 13/4. 1933.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., Ohio, tibert. yon: Albert M. Clifford und Werner 
M. Lauter, Ohio, Alterungsschutzmittel fiir Kautschuk, bestehend aus 2-Aminofluoren 
(F. 124—127°), oder dessen D eriw ., wie 2,7-Diaminofluoren (F. 120—130°), Metliylen- 
di(aminofluoren) (F. 200—202°), dem HC02H-Deriy. (F. 162—163°) des 2-Aminofluoren, 
dem entsprechenden Butyraldehydderiy. (F. 60—70°). Andere D eriw . der Amino- 
fluorene m it CH3CHO, Propion-i, Hept-, Crotonaldehyd, Aerolein, Aeetaldol, a- oder 
y?-Naphthol, Butylchlorid konnen ebenfalls ais Alterungsschutzmittel yerwendet werden. 
(A. P. 1906 314 vom 18/9.1931, ausg. 2/5.1933.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., tibert. von: Martin Luther, 
Mannheim, und Hans Beller, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung einer faktisartigen Masse 
aus den Estern aus mehrwertigen Alkoholen (Glycerin) mit ungesatt. Fettsauren, die 
man durch H 20-Abspaltung aus den Oxydationsprodd. yon Wachsen, einschlieBlich 
Paraffinwachsen, erhalt, oder den durch Dest. daraus erhaltenen Sauremisehungen allein, 
oder in Mischung mit Estern anderer ungesatt. Fettsauren. Man erhitzt diese Ester mit 
S oder S2C12. Das erhaltene Prod. kann allein oder zusammen mit gewóhnlichem Faktis 
yerwendet werden. (A. P. 1897133 vom 26/6. 1929, ausg. 14/2. 1933. D. Prior. 3/7. 
1928.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI., tibert. von: Martin Luther, 
Mannheim, und Hans Beller, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung einer linozynartigen 
Masse. Die im A. P. 1 897 133; ygl. yorst. Ref. genannten Ester werden in Ggw. von
0 2 oder solchen enthaltenden Gasen, wio Luft, erhitzt (100—200°); vorzugsweise unter 
Zusatz yon Siccatiyen. Das erhaltene Prod. wird allein oder zusammen mit gewohn- 
liehem Linoxyn yerwendet. (A. P. 1 901374 yom 26/6.1929, ausg. 14/3.1933. D. Prior. 
3/7. 1928.) P a n k ó w .

Rudolf Pummerer und Hans Kehlen, Erlangen, Verfahren zur Polymerisaticm 
von ungesdttigten Verbindungen, wie Butadien, Styrol, Kautschuk, Guttapereha, Balata, 
oder ihrer Mischungen fiir sich, zusammen mit Verdiinnungs- oder Lósungsmm., oder 
in wss. Emulsion, dad. gek., daB man die KW-stoffe unter Zusatz geringer Mengen 
organ. CO-Verbb. bis zu dem gewiinschten Polymeris&tionsgrad beliehtet. — 10 (Ge- 
wichtsteile) Isopren in 15 einer wss. Emulsion einer 10%ig. Lsg. von K-Stearat u.
3,7 Yi-n. NaOH werden im geschlossenen GefaB nach Zusatz von 0,3%o Eosin bei 38° mit 
einer 200-Watt-Lampe 17 Stdn. beliehtet. — 10 Gewichtsteile Styrol u. 0,003 Benz- 
anthron werden unter Luft 4 Tage wie vorher beliehtet. — Eine l% ig. Kautschuklsg. 
in CC14 wird mit 10% des Kautschukgewichts an Benzanthron (Benzophenon, Benz
aldehyd, Onanthol) unter N2 wie yorher beliehtet, bis eine hoch elast. Gallerte entsteht.
— Eine 2%ig. Styrollsg. von gereinigtem Kautschuk, der 2% des Kautschukgewichts 
an Benzophenon zugesetzt sind, wird bis zur Entstehung eines weiBen Kunstharzes be- 
lichtet. — Man kann auch Eosin in Kautschuk einwalzen u. das Feli belichten, wobei 
der Kautschuk unl. wird. (D. R. P. 576141 KI. 39b yom 18/1. 1931, ausg. 8/5. 
1933.) P a n k ó w .
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X I I I . A th e r is c h e  O le. P a r fu m e r ie . K o sm e tik .
Arno Mtiller, Zur Pharmakologie dlherisćher Ole und Riechstoffe. IV. (II. u. I II . 

vgl. C. 1932. II. 3315.) Fortsetzung der Besprechung. Literaturiibersicht. (Dtsch. 
Parfiimerie-Ztg. 19. 139—42. 10/5. 1933.) E l l m e r .

WillibaldRehdern, MethodischesFizieren. Vorschriften fiir vorbereitendeFixierung 
durch Zusatz von Rcsinoiden zum A. vor der Weiterverarbeitung. (Seifensieder-Ztg. 
60. 139—40. Marz 1933.) E l l m e r .

A. Rosenthal, Beitrag zur Messung des Haftvermogens der Fizateure. Verss. zur 
Messung des Haftvermogens von Fixateuren durch Best. des Verh. von Mischungen
derselben m it Riechstoffen beim Sieden u. beim Verdunsten. (Riechstoffind. u. Kosmetik
8 . 57—59. April 1933.) E l l m e r .

C. Jungę, Uber das Propenylbrenzcatechin. Durch 1/2-std. Kochen von 50 g der 
durch Eimv. von alkoh. Kali auf Safrol oder Isosafrol erhaltenen Phenole m it 100 ccm 
A., denen 0,5 ccm 2°/0ig. H 2S04 zugesetzt waren, Verdiinnen des Reaktionsprod. mit 
W. u. Ausathern wurde in 80%ig. Ausbeute Propenylbrenzcatechin erhalten. K p .,5 176°. 
Krystallisiert in Nadeln (F. 80°), oder in groben Krystallen (F. 104°). Das Diacelat 
schm. bei 98° u. ist, besonders in alkal. Lsg., sehr empfindlich gegen Luftsauerstoff. 
Bei Einw. von Jodmethyl entstehen unter den yersehiedensten Bedingungen neben sehr 
viel Harz stets anniihemd gleiche Mengen Isoeugenol u. Isochambelol. Bei der Ver- 
seifung eines durch Methylieren von Isochavibelol erhaltenen trans-Propenyl-brenz- 
całechindimeihyldłhers (F. 17°) mit alkoh. Kali unter Druck wurde Isochavibeiol (F. 97°) 
u. Isoeugenol (F. 33°) erhalten. In  gleicher Weise lassen sich Isoeugenolathylather, Iso- 
chambetolathylather u. Propenylbrenzcałechindidthylather spalten. Man kann so von den 
aus Safrol leicht darstellbaren Propenylbrenzcatechin-4-cdkyldthem zu den wertvolleren
3-Alkylaihem gelangen. Propenylbrenzcalechin-3-dthyldther schm. bei 51°, Propenyl- 
brenzcatechindiathyldther bei 53°. (Riechstoffind. u. Kosmetik 8. 61—62. April 
1933.) E l l m e r .

— , Zinkstearal in der Kosmetik. Vorzuge der Verwendung u. Vorschriften fiir 
Cremes. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 19. 127—28. 25/4. 1933.) E l l m e r .

H. Stanley Redgrove, Puder gegen Oesichłsrdte. Zur Verdeckung der Gesichts- 
rote werden griine u. neuerdings auch malyenfarbige Puder gebraucht. Vorschriften 
zu einer farblosen u. zu gefarbten Grundlagen sowie zu daraus bereiteten, verschieden 
getontcn Pudem . (Chemist and Druggist 118. 573. 27/5. 1933.) D e g n e r .

H. Schwarz, Lippenpflege. Herst. von Lippenpomaden. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 
19. 125—26. 25/4.1933.) E l l m e r .

— , Kilnstlicher Sonnenbrand. Die Mittel zur Erzeugung oder Forderung eines 
sonnengebraunten Aussehens der H aut sind meist reines parfumiertes 01iven-, Sesam- 
oder ErdnuCol. Diesen konnen jedoch auch Farbstoffe, wie „Sonnenbraun Nr. 1734“ 
oder Tormentillaextrakt, oder Stoffe, die unter Lichtwrkg. Braunfarbung bewirken, 
wie Chininsulfat oder Chlorophyll, zugesetzt werden. Vorschriften zu solchen Zu- 
bereitungen. (Chemist and Druggist 118. 564. 27/5. 1933.) D e g n e r .

Alfons Tede, Sonnenbrandschutz und Hautbraunung. Vorschriften fiir Krems, 
Puder u. Hautbraunungsfll. (Seifensieder-Ztg. 60. 143—45. 1/3. 1933.) E l l m e r .

O. Femandez und M. De Mingo, Anwendung der Methode von Franchimonł zur 
Bestimmung der Bestandteile dtherischer Ole. Die Methode von F r a n c h im o n t  (C. R. 
hebd. Sćances Acad. Sci. 89 [1879]. 711; Acetylieren mit Essigsaureanhydrid bei Ggw. 
von wenig konz. H 2S04) gestattet, leicht, schnell u. mit geringem Materialverbraueh 
quantitative Ergebnisse zu erhalten. Vff. geben Beispiele fur die Best. von Thymol u. 
Menthol in yerschiedenen ath. Olen mit diesem Verf. (An. Soc. espau. Fisica Quim. 31. 
260—66. 15/4. 1933. Madrid, Fac. de Farm.) W il l s t a e d t .

Robert Ernest Meyer, Ober die Berechnung von Estergehalt und Aldehydgehalt 
aus der „Esterzahl“. Fur dio Best. der zur Charakterisierung von ath. ólen verwendeten 
EZ. berechnet sich EZ. =  ccm -tjg (ccm =  Anzahl ccm verbrauchter Lauge, t — Anzahl 
mg KOH in 1 ccm, g =  g angewandter Substanz). Den %-Geh. an bekannten Estem 
eines Oles oder einer Mischung erhalt man, indem man die erhaltene EZ. auf die theoret. 
EZ. der in Frage kommenden reinen Ester bezieht. Fiir Ester einbas. Sauren ergibt sich 
theoret. EZ. =  56 112/Mol.-Gew. u. °/0-Zahl =  ccm-t/g- 100/theoret. EZ. =  ccm-l/g- 
100-Mol.-Gew./56 112. Fiir eine Anzahl von Estem hat Vf. den fiir den Faktor 100- 
Mol.-Gew./56 112 geltenden Wert ausgerechnet u. dio entsprechenden Logarithmen in 
einer Tabelle zusammengestellt. — Fiir Aldehyde u. Ketone, die titrimetr. mit Hydr-
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oxylaminchlorhydrat bestimmt werden sollen, gilt die gleiche Formel. Fiir die am 
haufigsten yorkommenden Aldehyd- u. Ketonbestst. wurden die Logarithmen fur den 
Faktor 100-Mol.-Gew./56 112 ebenfalls ausgereehnet (Tabelle). (Dtsch. Parfum.-Ztg. 
19. 75—76. 10/3. 1933.) E l l m e r .

C. Griebel und F. WeiB, Nachweia von p-Phenylendiamin und anderen Diaminen in 
Haarfarbemitleln. Dio Unterscheidung des p-Phenylendiamins von dem weniger giftigen 
p-Toluylendiamin golingt einfach u. sielier mit Vanillin-HCl (vgl. C. 1930. II. 593). 
Wenn moglich, ist mit Caporit das Chlorimid herzustellen u. dureh F. 126—129° zu 
identifizieren. Methylchinondichlordiimid ist dagegen bei 69° boreits klar geschmolzen. 
Dio bei Ggw. von p-Phenylendiamin dureh Vanillin-HCl allmahlich entstehendo ziegel- 
roto Farbung geht mit viel W. in Purpurviolett iiber, p-Toluylondiamin liefert bleibende 
Gelbfarbung. p-Aminodiphenylamin fiirbt sich bei dor Rk. sogleich gelbrot unter Ab- 
scheidung von roten Tropfchen (Krystallaggregaten). Gibt man zur wss. Lsg. der 
Chlorhydrate oin Kómehen P b 0 2 u. sehwenkt um, so farbt sich p-Phenylendiamin 
zunachst blaugriin, dann gelbbraun, p-Toluylendiamin griin, dann Yiolett, p-Amino
diphenylamin violettblau, dann hellgraublau. Bei Ggw. von p-Aminodiphenylamin 
u. m-Phenylendiamin ompfiehlt sich besondere Arbeitsvorschrift, dereń Einzelheiten 
beschrieben werden. (Z. Unters. Lebensmittol 65. 419—28. April 1933. Berlin, Pr. 
Landesanst. f. Lebensmittelchemie.) GrOSZFELD.

Georg Schicht A. G., Aussig, Haarpflegemittęl, bostehend aus Schwefclsaure- 
estern hóherer Alkohole m it iiber 6 C-Atomen im Mol. (Tschechosl. P. 40 850 Yom 
7/1. 1931, ausg. 10/9. 1932.) Sc h o n f e l d .

Isae Segal, Frankreieh, Puder. Der Puder besteht aus 300 g Kaolin, 490 g Talkum, 
100 g Mg-Stearat, 80 g Reisstarke, 30 g Perlpuder u. etwas Farbstoff. (F. P. 743 043 
vom 22/9. 1932, ausg. 22/3. 1933.) _ S c h iJt z .

Rosette Claudia de Menasce, Agypten, Schónheitspuder. Das Miltel besteht aus 
ZnO u. Bi-Subnitrat im Verhaltnis von 1 : 2, dom noch oine goringo Mongo Chio-Mastik 
zugesetzt ist. (F. P. 742 987 Y o m  20/9. 1932, ausg. 21/3. 1933.) S c h u tz .

Ernest Frenot, Frankreieh, Herstellung von Schónheilsmitleln, besonders Kremen. 
Man unterwirft die Mischung der den Krem bildenden Fette bei 60—80° der Einw. 
eines schwaehen elektr. Stromca bis dio M. leitend wird. Dio erkaltete M. soli dureh 
diese Behandlung leichter in die Haut eindringen u. auf ihr haften. (F. P. 742 620 
vom 19/12. 1931, ausg. 13/3. 1933.) Sc h u t z .

X IV . Z u ck er . K o h le n h y d r a te . S ta rk ę .
A. R. Nees, Zuckerriiben. — Beziehung von anorganischen Beslandteilen zum 

Zuckergehalt und zur Reinheit. Der Betrag u. dio Zus. der anorgan. Bestandteile der 
Zuckerriiben ergibt eine genaue Beziehung zu ihrer Reinheit u. dem Zuckergeh. Die 
Menge der Asehe auf Trockensubstanz berechnet oder ihr Geh. an Ca- u. Mg bilden 
ein zuverlassiges Kriterium fiir die Qualitat der Ruben. BeeinfluBt wird der Betrag u. 
die Zus. der Asche vom Boden, den Witterungsverhaltnisson, der Bodenbearbeitung etc. 
Die Ggw. Yon botriichtlichen Mengen von Nitraton im Boden ist nachteilig, da sio dio 
Assimilation von gewissen unerwiinschten anorgan. Bcstandteilen, besonders Na u. Cl, 
anreizt u. dadurch das Verhaltnis Yon 1. zu unl. Nichtzuckorstoffen erhóht wird. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 462—65. April 1933.) T a e g e n e r .

F. Neuwirth, Beschadigung der Zuckcrrube in der Vegetationszeit dureh die warme 
Sonnenstrahlung. (Z. Zuckerind. e e c h o s lo Y .  Republ. 57 (14). 281—86. 28/4.1933.) T a e g .

Dm. Iyanćenko und V. Kasjanov, Sparrorscheidung. Bei Y e r g le i e h s Y e r s s .  
zwischen den Yerschiedenen neuerdings Yorgeschlagenen Vorscheideverff. hat die Vor- 
scheidung naeh Dedek-VaŚAtXO die giinstigeren Ergebnisse sowohl in der Filtrations- 
geschwindigkeit ais auch in der Beschaffenheit des Diinnsaftes ergeben. Auch dio 
Reinheit der Diinnsafte war naeh dem Verf. von DedeK-VaŚAtK0 in allen Fallen 
besser ais naeh anderen Methoden. (Z. Zuckerind. cechoslov. Republ. 57 (14). 290—92. 
28/4. 1933.) T a e g e n e r .

Jifi Vondrak, Studie iiber die Diffusion. Die Zahl der geóffneten oder beschadigten 
Zellen in den Riibenschnitzeln betragt etwa 34—41%. Bei der Diffusion geht also 
ungefalir ein Drittel des Saftes dureh bloBes Ausspiilen des Inhaltos der beschadigten 
Zellen (Zucker, Krystalloide u. Kolloide) in den Diffusionssaft iiber u. nur zwoi Drittel 
werden dureh wirklicho Dialyse dureh die Zellinembranen gowonnen. — Der wirklicho
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Reinigungseffekt des Diffusionsyorganges, der sich bei der osmot. Durchdringung des 
Zellinhaltes durch die Zellmembranen geltend macht, ist yerhaltnismaBig gering. Die 
giinstigste Zus. weist der Saft der h. Diffusion auf, welcher auf 100 Teile Zucker am 
wenigsten Gesamt-N u. EiweiBstoffe, NH3, Amidę, Betain, Aschesubstanz u. organ. 
Nichtzuckerstoffe enthalt, allerdings mehr schadlichen N u. Phosphor aufweist. 
(Z, Zuckerind. cechosloy. Republ. 57 (14). 301—06. 12/5. 1933.) T a e g e n e r .

Kurt Solon, Unłersuchungen iiber die Zusammensetzung und Eigenschaften von 
Saften. Bei Unterss. iiber die Zus. von NachsAften, die durch Auslaugung von n. aus- 
gelaugten Schnitzeln m it dest. W. im Verhaltnis 1: 1 erhalten wurden, zeigten die 
ungereinigten Safte relatiy hohe wirkliche Reinheiten. Gesamt-N-Geh. etwa 0,8—0,9% 
der Trockensubstanz, davon 0,2—0,3% ais schadlicher N. — Bei Ablauf- u. PreB- 
wassem ergab sich, daB die Ablaufwasser giinstiger ais die PreBwasser zusammen- 
gesetzt sind. Die wahren Reinheiten liegen bei Ablaufwassern zwischen 69 u. 73, bei 
PreBwassern zwischen 53 u. 58. Der N-Geh. der ersteren betragt 0,4—0,5%, der der 
letzteren 1,5—1,8%. Bei den erstgenannten Zahlen sind 50% a's schadlicher N, bei 
letzteren 80% ais EiweiB-N anzusprechen. In den gereinigten Nachsaften, Ablauf- u. 
PreBwassern war der Kalkgch. am gtinstigsten in den gereinigten Ablaufwassern 
(0,75—0,95% der Trockensubstanz), am hóchsten bei den PreBwassern (2,95—3,25%). 
Je  nach den Bedingungen der Auslaugung schwankte er in den gereinigten Nachsaften 
zwischen 1,05 u. 2,10%. Fiir den Betrieb ergibt sich, daB sich eine Auslaugung bis 
auf 0,2% Zucker m it Vorteil betreiben laBt. (Zbl. Zuckerind. 41. 357—61. 16/5. 
1933.) ■ , TAEGENER.

Kercher, Ober die Ursachen der Yerschiedenfarbigkeit der Saturationssafte. AuBer 
den bekannten Ursachen der Farbyersc^ilechterung der Saturationssafte (Ubersatu- 
ration in der 1. Saturation u. nicht genugend sorgfaltige Filtration bei den i .  Pressen) 
stellte Yf. fest, daB auch die Schnelligkeit der Schlammpressenarbeit von wesentlichem 
EinfluB auf die Farbo der Safte ist, da dio Zeit, wiihrend welcher der Saft ohno zu 
flieBen mit dem Schlamm in Beriihrung bleibt, ein farbbedingender Faktor ist. Der 
Schlamm, der die Farbstoffe nur in leichter Form auf seiner Oberflache festha.lt, gibt 
sie ebenso leieht wieder ab, besonders wenn der aussaturierte Saft mit dem Schlamm 
bei hóherer Temp. langere Zeit in Beriihrung bleibt. Dann gehen die ausgefallten 
Farbstoffe wieder in Lsg. u. rufen eine empfindliche Yerfiirbung der Siifte hervor. 
(Dtsch. Zuckerind. 58. 442—43. 20/5. 1933.) T a e g e n e r .

Adolf Wendel und Rudolf Weber, Ober das VerMltnis von Asche zu organiscJiem 
Nicht zucker in  deut.schen Bohzuckern der Kampagne 1932/33. Das friiher ermittelte, 
fast konstantę Verhaltnis von Asche zu organ. Nichtzucker von 1: 1,70—1,80 hat 
sich in letzter Zeit insofem geandert, ais der organ. Nichtzucker gegenuber der 
Asche vergangener Jahre niedriger erscheint (1: 1,477). Nach Ansicht der Yff. scheint 
dies eine Folgę der in neuerer Zeit ganz wesentlich yerbesserten Reinigungs- u. Schei- 
dungsverff. der Siifte zu sein. (Zbl. Zuckerind. 41. 302—03. 6/5. 1933.) T a e g e n e r .

Naehring, Asche und organischer Nichtzucker in den Rohzuckem der Zuckerfabrik 
Stóbnitz. Besprechung der Faktoren, welche das Verhiiltnis von Asche zu organ. Ńicht- 
zucker in Rohzuckem beeinflussen. (Dtsch. Zuckerind. 58. 461—62. 27/5. 1933.) T a e g .

H. Claassen, Ober das Verhdltnis von Asche zu organischem Nichtzucker in den 
Produkten. Aus den Analysenwerten von Rohzuckem lassen sich keine Schlusse auf 
die Wrkg. der yerschiedenen Saftreinigungsyerff. ziehen. Der Priifstein fiir die Wrkg. 
eines Reinigungsyerf. ist u. bleibt die Melasse. (Zbl. Zuckerind. 41. 320. 13/5. 
1933.) " _ T a e g e n e r .

Luiz Faria, Betrachtungen iiber Zuckeranalysen. Vf. betont die Notwendigkeit 
einer einheitlichen Methode zur Best. des Aschegeh. yon Rohrzucker. Tabelle der 
Ergebnisse der Cl'- u. S 0 4"-Bestst. in yerschiedenen brasilian. Zuckcrsorten. (Rey. 
Soc. brasil. Chim. 3. 165—72. Dez. 1932.) W i l l s t a e d t .

Hermann Buse, Messung mit dem Pulferich- Ph ot tym eter. Besehreibung des Kugel- 
reflektometers yon Ze i s s , welches eine gleichmaBige diffuse Beleuehtung des zu unter- 
suchenden Gegenstandes emidglicht, so daB die Fehlerąuellen der Oberflachenstmktur 
ausgeschaltet sind. Dieser App. ist fur Messungen, um schnell die Qualitiit eines Zuckers 
in seiner yorliegenden Form bestimmen zu komien, nicht brauchbar. Dio Farbmcssungen 
von Lsgg. m it Hilfe des PuLFR IC H -Photom eters werden durch diese Messungen des 
Reflexionsvermógens nicht beriihrt. (Zbl. Zuckerind. 41. 290—91. 29/4. 1933.) T a e g .

K. Sandera, Ober die Entfarbung von Zuckerlósungen in der Polarimetrie mit aktiver 
Kohle. Bei der physikal. Klarung yon Zuckerlsgg. hangt die gleichzeitige Adsorption
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von Saocharose u. Niehtzuckerstoffen yon der Beschaffenheit des Adsorptionsmittels ab. 
Bei Anwendung yon Carboraffin kann eine groBere Entfarbung bei geringerer Herab- 
setzung der Polarisation erreieht werden. Aktivkohle eignet sieli linter bestimmton 
Yerh&ltnissen nach der Klarung m it chem. Mitteln ais Erganzungsklarmittel. Der 
Zusatz akt. Kohle naeh der n. Klarung muB immer der Art der Vorklarung angepaBt 
werden. Die allmahliche Entfarbung eharakterisiert die Klarung u. laBt auf die Nicht- 
zuekerstoffe u. dabei indirekt auf den Saccharosegeh. schliefien. (Z. Zuckcrind. ćecho- 
slov. Ropubl. 57 (14). 293—99. 5/5. 1933.) T a e g e n e r .

R. H. King, ViscosUat unreiner Rohrzuckerlosungen. Vf. fiihrte seine Unterss. 
m it einem rotierenden STORMER-Viscosimeter aus, das mit Invertzuckerlsgg. k a lib rie rt 
war, die auf enzymat. Wege hergestellt waren. 12 Endmelassen aus den Philippinen 
ergaben, daB samtliche Melassen eine verschiedene „krit.“ Viseositat besaBen; darunter 
ist jeno Viscositat zu yerstehen, die bei geringer 'Oberschreitung einer gegebenen Trocken- 
substanz stark zunimmt. So yeranderte sieli die Viseositiit bei Trockensubstanzen 
unter 79° nur wenig, zwischen 81 u. 85° Trockensubstanz nahm sio aber verschieden 
stark zu. Fem er wurden die Beziehungen zwischen Temp. u. Viscositat, Reinheit u. 
Viscositat, die Zunahmo der Viscositat von Sirup zu Melasse u. der EinfluB der GroBe 
von Zuckerkrystallen, die zu den Melassen gemiseht waren, auf die Viscositat der so 
entstandenen Fiillmassen untersucht. (Int. Sugar-J. 35. 187—89. Mai 1933.) T a e g .

E. W. Rice und P. Boleracki, Wasserbestimmung in  Sirupen und viscosen Ma- 
terialien. Beschreibung eines Verf., bei dem nach naheren Angaben 0,25—0,30 g Sub- 
stanz zwischen 0,007 mm dicken Ag-Folien gewogen, fein ausgerollt u. nach Trennung 
der Folien bei 60—70° 2— 4 Stdn. im Yakuum getrocknet wurden. (Ind. Engng. Chem., 
Analyt. Edit. 5. 11—12. 15/1. 1933. Yonkers N. Y., National Sugar Refinery.) Gd.

G. Steinhoff, Sticksloffbestimmungsmełhoden bei der Urdersuchung von Starkę- 
produkten. Besprechung yerschiedener Abanderungen des KJELDAHL-Verf. Angabe 
einer Arbeitsyorschrift. (Z. Spiritusind. 56. 73—74. 6/4. 1933. Berlin, Forschungsanst. 
f. Starkefabrikation.) G r o s z f e l d .

Soc. Industrielle et Agricole de la Somme, Frankreich, Reinigen ton Zucker-
saft durch Zusatz eines kolloidalen Prod., das etwa 10% A120 3, 5%  Si02, 250/„ Form
aldehyd u. 60% W. enthalt, u. zwar werden dayon 450—700 g auf den Hektoliter 
zugesetzt. Der gebildete Nd. wird abfOtriert u. der Saft in iiblicher Weise mit 50—65% 
der sonst benotigten Menge Kalk behandelt. (F. P. 742018 yom 12/11. 1931, ausg.
25/2. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Electrified Sugar Co., Los Angeles, iibert. von: Alfred Lima jr., Los Angeles, 
Elektrolytische Reinigung und Klarung von zuckerhaltigen Flussigkeiten. Man arbeitet 
mit Elektroden aus Al, yon denen wenigstens eine nicht m it der Stromąuello in Verb. 
steht, auBer infolge der Leitfahigkeit des Elektrolytes wahrend der Elektrolyse. Diese 
Elektrode wird geerdet. (A. P. 1905 295 yom 9/9. 1931, ausg. 25/4. 1933.) D r e w s .

Aktiebolaget Separator, Stockholm (Erfinder: O. E. Fróding), Oewinnung von 
Zucker aus bei der Reinigung von Zuckersaft erhallenem Schlamm. Der Schlamm wird 
naeh dem Versetzen mit W. derart in einer Zentrifuge abgeschleudert, daB die Fl, in zwei 
Teile getrennt wird, die man kontinuierlich ableitet. Der eine Teil ist prakt. frei von Ver- 
unreinigungen. — Die benutzte Vorr. wird naher beschrieben. (Hierzu ygl. F. P. 678871; 
C. 1930. n. 155.) (Schwed. P. 73 359 yom 24/7. 1929, ausg. 29/12. 1931.) D r e w s .

X V . G a r u n g sg e w e r b e .
C. Wehmer, Zur Oeschichle der Garungscitronensaure. Nach einer geschichtlichen 

Darst. der groBtechn. Gewinnung yon Citronensaure auf garteehn. Wege — in Deutsch- 
land waren bereits 1892 die ersten Verss. dazu gemacht worden — werden die yer- 
schiedenen Garyerff. einschlieBlieh der Patentliteratur ausfiihrlich besprochen. (Che- 
miker-Ztg. 57. 313—14. 22/4. 1933. Hannoyer, Techn. Hochseh.) SCHINDLER.

Joh. Dehnicke, Neuzeitliches Dampfen und MaUchen. Prakt. Angaben iiber 
Diinipfen der Kartoffeln u. Maischart. (Z. Spiritusind. 56. 105—07. 25/5. 1933.) Gd.

E. Liihder, Schlempetrocknung. Beschreibung der Wrkg. einer neuartigen Anlage 
yon E. Se y f f e r t  in Dusseldorf. (Z. Spiritusind. 56. 104—05. Brennerei-Ztg. 50. 
90—100. 14/6. 1933.) G r o s z f e l d .

Heinrich Niggerneyer, Ein Beitrag zur „deckenlosen Garung“ . E s w ird  iiber 
2-jahrige B etriebserfahrungen  m it den  HALLERMANNsehen K larblechen b e rich te t. 
B ei de r deckenlosen G arung  n ach  HALLERMANN t r i t t  gegenuber de r gew ohnlichen
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Garung eine betrachtliche Verz6gerung des gesamten Garverlaufs ein. Neben der 
wachstumshemmenden Wrkg. der unter den Klarbleehen gestauten C02 halt Vf. das 
Flieflen eines galvan. Stromca zwischen dem Kupferschwimmer u. den Aluminium- 
klarbleehen fiir die Ursache der Garungsbehinderung. Yergiftung der Hefezelle durch 
elektrolyt. gol. ICupfer ist wegen der minimalen im Bier nachgewiesenen Mengen Kupfer 
nicht anzunehmen. — Vergleichende Verss. ergaben, dafl mittels Klarbleehen je 100 hl 
Bier 6,8 kg Deekenmaterial zur Abscheidung kommen, wahrend durch tagliehes Ab- 
heben der Decke nur 5 kg Deekenmaterial erfaflbar sind. Die Analyse der auf den 
HALLERMANNschen Klarbleehen ausgeschiedenen Deekenbestandteile ergab 16% 
Gesamtharz m it einem Geh. von 60% an Weichharzen plus Bittersauren, was etwa 10% 
der Hopfengabe entspricht. — Bei einer Hopfengabe von 300 g je  hl Ausschlagwiirze u. 
dariiber laflt sich mit Hilfe der deckenlosen Garung ein Bier mit einer milden, dennoch 
kraftigen Bittere erzeugen. Bei Bieren mit einer Hopfengabe unter 300 g jo hl Aus- 
schlagwiirze ist mittels Klarbleehen zwar ein weniger bitteres Bier herstellbar; der 
gleiche Effekt laBt sich aber auch durch Verminderung der Hopfengabe erreichen. 
(Wschr.Brauerei 50.153—56. 20/5. 1933. Paderborn, Aktien- u. Vereinsbrauerei.) W in d .

P. Petit, Einige Anwendungen der opłischen Kontrolle. Vorteile der opt. Unters. 
des Biores zur Kontrollo der Filtration, zur Unters. pasteurisiorter Biere, zur Fest- 
stellung der giinstigsten Pasteurisationstempp. u. des Ganges der Abkiihlung. (Brasserie 
et Malterie 23. 49—54. 5/5. 1933.) B e n t h in .

E. Ehrich, Veranderungen der chemiscken Zusammensełzung des Bieres durch 
Filtration. Von 8 yerschiedenen Bierproben, die in den yerschiedenen Stadien des 
Fiłtrierens entnommen waren, wurde Farbę, Viscositat, Oberflachenspannung u. Schaum- 
yermtigen bestimmt. Durch das Filtrieren werden yor allen Dingen Farbstoffe in 
nicht unwesentlichem Mafie adsorbiert. Auch die Viscositat wird wahrend der ersten 
halben Stundo des Fiłtrierens starker yennindert. Oberflachenspannung u. Eiweiflgeh. 
werden dagegen nicht wesentlich becintrachtigt. Betreffs des Schaumyermogens sind 
die Resultate nicht ganz eindeutig. (Z. ges. Brauwes. 56. 33—36. 6/5. 1933. Worms 
a. Rh., Brauerakad. u. Vers.-Stat. f. Brauerei u. Malzerei.) WlNDISCH.

H. Siegfried, Schmierol in DrucMujl und seine Einwirkmig auf die Schaumfestigkeit. 
Inhaltlich ident. mit der C. 1933. I. 2755 referierten Arbeit. (Svenska Bryggareforen. 
Manadsbl. svensk Bryggmastare-Tidn. 48. Nr. 4. Suppl. 35—41; Bryggeritid. 36. 
59—65. Mai 1933.) W il l s t a e d t .

Max Hamburg, tlber das Elmociddesinfektionsverfahren und dessen Verwendung in 
der Brauerei. Elmocid alkal. wurde in seiner Desinfektionswrkg. gegenuber Kulturhefe, 
Kahmhefe, Mucor, Penicillium u. Milchsaurebakterien gepriift. Die Abtotung der fiir 
die Brauerei in Betracht kommenden schadlichen Mikroorganismen erfolgt in aus- 
reichender Weise; lediglich Penicillium zeigte eine groCere Widerstandsfahigkeit. — 
Die keimtótende Wrkg. von Elmocid sauer ist eine ahnlieho wie die des Elmocid alkal. 
Kulturhefe u. Milchsaurestabehen wurden nach 2-std. Einw.-Dauer yollstandig ab- 
getotet. (Brau- u. Malzind. 26 (33). 59—61. 1/5. 1933. Wien, Inst. f. Garungs- 
industrie.) WlNDISCH.

H. Astruc und A. Castel, Zuckerarten der Trauben und konzentrierten Moste. 
Angaben iiber Geh. der Traubensafte an Glucose u. Fructose u. ihr Verh. bei der Herst. 
u. Aufbewahrung der konz. Moste sowie iiber Best. des Eindickungsgrades auf Grund 
der D. (Rev. Yiticulture 78. 309—16. 18/5. 1933. Station Oenologiąue du Gard.) Gd.

Joseph Khouri, Vorliiufige Untersuchungen iiber die Fluorescenz von Trocken- 
beerweinen imfiltrierten ultravioleitm Licht. (Vgl. C. 1933.1 .2327.) Die blaue Fluorescenz 
der Trockenbeerweine scheint nicht durch eine einheitliche Substanz, sondem durch 
einen Komplex yerursacht zu sein. Sie kommt yor allem nichtfluchtigen Bestand- 
teilen des Weines zu, da die bei 50° unter yermindertem Druck erhaltenen DestiOate 
nur schwach fluorescieren. Wahrscheinlich handelt es sich um Kolilenhydrate u.Harze. 
(Buli. Acad. Med. 107. ([3] 96). 1027—29. 1932. Alexandrien.) K u t z e l n ig g .

Alfred Mehlitz, Zur enzymatischen Kldrung ton SiifSmosten. Prakt. Angaben u. 
Betonung des groflen Fortschrittes des Verf. gegenuber der Tannin-Gelatineschónung. 
(AUg. dtsch. Konserven-Ztg. 20. 348—50. 1/6. 1933. Geisenheim a. Rh., Vers.-Stat. f.
garungslose Fruchteverwertung.) Gr o SZFELD.

W. Braun und B. Bleyer, Gmndsdlzliches zur Analyse von Zuckergemischen. 
(Zugleich Erwiderung auf die Ausfiihrungen von Ił. Laster.) Krit. Bemerkungen zu 
L a s t e r  (C. 1933. I .  3015). (Wschr. Brauerei 50. 142—43. 6/5. 1933. Wreihen- 
stephan.) Gr o s z f e l d .
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F. M. Wieninger, 'Eine neue vorleilhafteSchnellstickstoffbestimmungsmethode. Stick- 
stoffbest. im Gersten- bzw. Malzfcinmelil mittels Selen ais Katalysator nach der von 
MESSMAN abgeanderten Kjeldahlmethode (vgl. C. 1932. II. 2755). (Wschr. Brauerei 50. 
124. 22/4. 1 9 3 3 . ) _________________ ANTELMANN.

Eugen Stich, Mannheim, Vorrichtung zur Bclilftung von Odrfliissigkeiten. Um 
eine intensive Beluftung zu erreichen, die fiir das Hefowachstum auBerordentlieh 
gunstig ist, muB die erforderliche Apparatur so ausgebildet sein, daB dio Porenweito 
nicht 25 // uberschreitet. Dio Luftblaschon sind dann in so groBer Zahl u. derartig 
fein vcrtcilt in der Fl., daB dieselbe milchig gctriibt erschcint. (Oe. P. 133 117 vom 
29/1. 1930, ausg. 10/5. 1933. D. Prior. 24/2. 1930. Vgl. D. R. P. 567 518; C. 1933. 
I. 1698.) S c h in d l e r .

United States Process Corp., iibert. von: Herman Heuser und Raymond 
S. Heuser, Chicago, Entfemung fluchtiger Bestandleile aus Odrfliissigkeiten. A. ent
haltende Fil. werden bei geringen Temperaturerhohungen einer Dest. unterworfen, 
wobei abwechselnd mit Vakuum u. Oberdruck gcarbeitet wird. Eino dabei auftretende 
starko Schaumbldg. wird gegebenenfalls durch Uberleiten von C02 verhindert. H 2 
u. N2 konnen ebenfalls dazu verwendet werden. (A. P. 1 906 007 vom 4/6.1931, ausg. 
25/4." 1933.) S c h i n d l e r .

Grasselli Chemical Comp., Clovoland, Ohio, iibert. von: Joseph Adam Jene- 
mann, Pliiladelphia, Ponnsylvania, V. St. A., Milchsiiure. Techn. etwa durch Garung 
erhaltene Milchsiiurelsgg. werden zweckmaBig mit dem mehrfachen Vol. Isopropyl- 
dther etwa im Gegenstrom in einem Extraktionsapp. behandelt u. die von der wss. 
Sehicht getrennte Ather-Milchsaurelsg. m it frischem W. z. B. auch im Gegenstrom in 
einem Extraktionsapp. extrahiert. Dor abgesehiedene Isopropylather kehrt in die 
erste Extraktion zuruck. 2 Zeichnungen erlautem Extraktionskurven u. die ver- 
wendete Apparatur. (A. P. 1 906 068 vom 2/3. 1931, ausg. 25/4. 1933.) D o n a t .

Pharmazeutische Werke „Norgine“ Akt.-Ges. und Siegwart Hermann, Prag, 
Verfahren zur Herstellung von Oluconsaure. Auf KoMenliydrale, insbesondere Trauben- 
zucker, enthaltende Nahrlsgg. werden nach Art des Schnellessigyerf. in bewegtem Zu- 
stand gluconsaurebildende Bakterien, z. B. B. gluccmicum, iiidustrium, Henneberg u, 
ahnliche, die auf porosem Fullmaterial, wio Buchcnholzspanen, Holzkohle, Koks, Holz- 
wolle, Bimsstein u. dgl. verteilt sind, einwirken gelassen. Ein Garraum von 1,751 orgab 
aus 10%ig. Lsg. von techn. Traubenzucker in Biei wiirze von 2° Bali bei 15—28° taglich 
11^5 g Gluconsiiure oder 13,1 g Ca-Gluconat. Mehrmals taghch wurde sterile Luft 
durch den Bildner gepreBt. (Oe. P. 133139 vom 19/7. 1932, ausg. 10/5.1933.) D o n a t .

A. Riebecksche Montanwerke Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zum Denatu- 
rieren von Alkóhólen durch Zusatz von Leichtólen aus der Lignitdest., von Schieferolen 
oder Mineralólen, denen bis 0,05°/o Halogenderiw. von Phenolen zugesetzt sind. (F. P. 
743498 vom 3/10. 1932, ausg. 31/3. 1933.) '  S c h in d l e r .

Hans Wittmann, Passau, Verfahren und Vorrichtung zur Nachgarung in der Bier- 
brauerei. Um eine bessere Klarung, besonders von obergarigem Bier zu erreichen, 
ferner um die bisher iibliche Flaschennachgariuig dieser Biere zu umgehen, kann in 
einem naher beschriebenen GefaB, dessen Mantel oben u. unten doppelt ausgebildet 
ist, durch Einw. eines Warme- oder Kaltemittels in diesem Mantel die Garfuhrung 
nach Belioben des Brauers goregelt werden. (D. R. P. 576 794 KI. 6 b vom 30/8. 
1931, ausg. 20/5. 1933.) S c h i n d l e r .

Rudolf Pachmauer, Wien, Verfahren zur Herstellung von alkoholarmen bzw. praktisch 
alkoholfreien Bieren aus Malz und Hopfen durch Anwendung einer Druckyergarung 
bei 2—3 at, wobei eine ebenfalls unter Druck (2—4 at) geziichtete, niedrigyergarende 
Hefe benutzt wird, H at sich bei 6—10° etwa 0,5°/o A. gebildet, so wird sofort unter 
Druck filtriert u. dann pasteurisiert. (Oe. P. 133128 vom 30/4. 1931, ausg. 10/5. 
1933.) S c h in d l e r .

X V I. N a h r u n g sm itte l .  G e n u lłm itte l. F u tte r m it te l .
J. Puyal und Isabel Torres, Die chemische Zusammensetzung der spanischen 

Nahrungsmittel. I. Nahrungsmittel pflaiizlicher Herkunft. Vff. haben in einer Reihe 
span. Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft Bestst. des Geh. an W., Asche, K, Ca, 
Kohlehydrałen, Eiweifistoffen u. Feli ausgefuhrt u. daraus die kalor. Werte dieser 
Nahrungsmittel berechnot. Betreffs der einzelnen Ergebnisse muB auf die Tabellen

XV. 2. 31
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im Original yerwiesen werden. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 31. 74—80. Jan. 1933. 
Santander, Casa de Salud Valdecilla.) W il l s t a e d t .

J. Puyal und Isabel Torres, Die chemische Zusammensetzung der spanischen 
Nahrungsmiłtel. II. Fisćhe des kantabrischen Meeres. III. Fleisch. IV. Milch und Kdse. 
(I. vgl. yorst. Ref.) (An. Soc. espan. Fisica Quim. 31. 81—86. 87—90. 91—96. Jan. 
1933.) W il l s t a e d t .

— , Allgemeines iiber den Sauregehall von Obst und den Milchsaurezusatz bei Obst- 
produkten. Besprechung der yerschiedenen Vorteile eines Milclisaurezusatzes. (Allg. 
dtsch. Konseryen-Ztg. 20. 354—5B. 1/6. 1933.) Gr o s z f e l d .

Guido Marucco, t)bcr kandierte Friichte. (Vgl. C. 1933. I. 1214.) Vorschriften 
zur Herst. der Kandierungszuckerlsgg. (Ind. ital. Conserye aliment. 8 . 126—28. Mai 
1933.) Gr im m e .

Franz Krczil, Entgiftung von Kaffee durch aklite Kohle. Hinweis auf die akt. 
Kohle Kaffeeraffin, bei der die Aufnahmefahigkeit fiir Aroma- u. Extrakratoffe durch 
Beladung m it Zuckerkaramel yermindert, die fiir Coffein u. Rostbitterstoffe aber 
erhalten geblieben ist. (Umschau Wiss. Teclm. 37. 236—37. 25/3. 1933.) Gr o s z f e l d .

W. J. Caulfield und W. H. Martin, Die Verwendung pflamlicher Stabilisierungs- 
mittel in Eiskrem. Bei 5 solchen Mitteln waren Pflanzengummi die wirksamon Stoffo, 
der Gummigeh. soli etwa 0,1 %  der Eiskremmischung betragen. Die Mittel zeigten 
keinen merklichen EinfluB auf Saure, Viscositiit oder Zus. einer Einheitseiskrem- 
mischung. Die Mischung lieB sich nicht so schnell gcfrieren oder zu Schaum schlagen 
wie die mit Gelatine stabilisicrtc. Bei 2 Proben tra t bei 40° schadlicho Serumabschei- 
dung in 24—48 Stdn. nach der Herst. ein. Die Schmelzresistenz dor Proben war dieselbe 
wie bei Stabilisierung mit Golatine, in der Giito des fertigen Eiskrems bestanden keine 
prakt. Unterschiede. (J . Dairy Sci. 16. 265—70. Mai 1933. Manhattan, Kansas Agri- 
cult. Experim. Stat.) Gr o s z f e l d .

Randall Whitaker, Einige Faktoren, die die KrystaUisation von Lactose in E is
krem beeinjlussen. Besprechung des Einflusses verschiedener Faktoren, wie Zus. der 
Mischung, Gefrierbehandlung, Hartungsgrad, Verpaekungsverf., Entw. yon Krystallen 
in der Eiskremmasse, Temp.-Schwankungen, mechan. Erschiitterungen, Ggw. von 
Krystallkeiinen, Paeteurisierungstemp. der Mischung, Ggw. von NuBteilchen u. AusmaB 
der KlumpenblcJg. der Fettkugelehen. (J. Dairy Soi. 16. 177—202. Mai 1933. B alti
more, Maryland, National Dairy Prod. Corp.) Gr o s z f e l d .

W. H. E. Reid und M. E. Powell, Sandigkeit in Nupeiskrem. Die durch Aus- 
scheidung yon Lactosekrystallen bedingtc Sandigkeit wird begiinstigt durch Ggw. yon 
Niissen, h. Erschutterung, hohen Geh. an fettfreier Milchtrockenmasse, verz6gert durch 
gelatinierte Nusse, NuBfruchteiskrem, Kakaomasse, gezuckerte Niisse. (Ice Cream 
Trade J .  29. Nr. 5. 41—44. Mai 1933. Univ. of Missouri.) Gr o s z f e l d .

F. B. Baldwin und w. B. Combs, Oefriermilch und Oesundheit. Auch bei Ver- 
abreichung an Klinder wurden keine Schaden durch Gefriermilch beobachtet. (Alilk 
Plant Monthly 22. Nr. 5. 42—43. Mai 1933. Univ. of Minnesota.) G r o s z f e l d .

R. J. Ramsey und P. H. Trący, Ranziger Oeschmack in Rohmilch. Kuh- 
geschmack, ranziger u. seifiger Geschmack in Rohmilch beruhen auf Veranderung 
des Butterfettes u. sind kennzeichnend fur die yerschiedenen Stufen der Rk. Oxyda- 
tions-Red.-Umsetzungen spielen bei dem Vorgange keine Rolle. Mit den Geschmacks- 
anderungen gcht Zunahme der titrierbaren Saure einher, was auf Hydrolyso des Butter
fettes hindeutet. Das Agens der Hydrolyse wird durch Pasteurisierung inaktiyiert, 
durch Homogenisierung aktiyiert. Zwischen den Erregem der Talgigkeit u. Ranzigkeit 
in Milch m it Cu-Salzen besteht antagonist. Rk. (Milk Plant Monthly 22. Nr. 5. 44—45. 
48. Mai 1933. Univ. of Illinois.) Gr o s z f e l d .

S. M. Weisberg, A. H. Johnson und E. V. Mc Collum, Laboratoriums- 
untermchungen uber die Chemie von weichgerinnender Milch. Die Rollo der Serum- 
bestandteile bei der Art der Gerinnung ist nur gering, wahrend die Suspensoidphase 
die weichgerinnende Milch yon der hartgerinnenden unterscheidet, wobei Fett, Casein u. 
Ca-Phosphat auf Grund ihrer Konz. u. ihres Verteilungsgrades den Gerinnungscharakter 
entscheidend beeinflussen. Unterschiede in der Zus. der Caseine aus beiden Milcharten 
wurden nicht gefunden, sind jedoch moglich. (J. Dairy Sci. 16. 225— 47. Mai 1933. 
Baltimore, Maryland, National Dairy Prod. Corp.) GROSZFELD.

Constantino Gorini, Azidoproteolyten und thermopMle. Baklerien bei der Pasteuri
sierung der Milch. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. I. 127. 
357—60. 30/1. 1933. — C. 1931. I. 3069.). G r o s z f e l d .
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G. Salvioli, Das Verhallen der Milch bei Zusałz einiger Farbsloffe und kolloidaler 
Metalle. Beschreibung des Verh. von Frauenmilch, Kuhmilch u. Milch anderer Tiero 
bei Mischung mit Carmin, Cochenillc u. kolloidem Ag, wobei jedo Milch ein eigen- 
tumliches Verh. zeigto. Uber Einzelheiten vgl. Original. Pferde- u. Eselsmilch ver- 
halten sich fast wie Frauenmilch, Schafmilch alinlich wio Kuhmilch. Mcnschliches 
Colostrum ist dureh die Probe gut von Frauenyollmilch zu unterscheiden. (Jb. Kinder- 
heilkunde [3] 89 (139). 242—52. Mai 1933. Siena, Kgl. Univ.) Gr o s z f e l d .

Michel Polonovski und Marcelle Thomas, Jahreszeitliche Schuunkungen und 
Jahreszyklus der Kennzahlen der Bulter von Nordfrankreicli. Statist. Feststellungon iiber 
VZ., RMZ., P Z ., JZ., PLANCHON-Z. u . W.-Goh. Tabellen u. Kurven. Uber Einzel
heiten ygl. Original. (Lait 13. 249—64. 466—74. 583—85. Mai 1933. Lille, Fac. do 
Mćd.) G r o s z f e l d .

R. B. Mc Cammon, W. J. Caulfield und M. M. Kramer, Calcium und Phosphor 
in unter bestimmten Bedingungen hergestelltem Kdse. Verss. mit 54 Kiiseproben, darunter 
Lab- u. Sauretypon von Koch-, Rahrn-, Neufchatel-, Cheddar- u. Schmelzkase, Best. 
von Ca, P  u. N. Dio Calorienwerte lagen zwischen 4,81 u. < 1  cal/g. Cheddar- u. selbst- 
bereiteter Schmelzkase enthiolten etwa % , kauflicher Schmelzkase l/i , Koch- u. Neuf- 
ehatelkase Vo—Vio> Rahmkaso Vi4%  Protein. Der Untersehicd im Ca-Goh. bei Lab- u. 
Sauretypon von Kochkilse war nicht bodeutend. Choddarkase enthielt aber fast 10-mal 
mehr Ca ais Woiehkase. Etwa 20% des Milch-Ca werden bei Weiclikasen, 80% bei 
Cheddarkiise zuriickbohalten. Der P-Geh. yariiort mit dem Protoingeh. Etwa 37% 
des Milch-P werden in Weichkasen, 38% in Cheddarkaso zuriiokgehalten. (J. Dairy 
Sci. 16. 253—63. Mai 1933. Manhattan, Kansas Agricult. Experim. Stat.) Gr o s z f e l d .

Renwick H. Leitch, Das Aufhdren der Milchsauregarung bei der Kaseherstellung. 
Der bei der Kasebereitung storendo MiBstand war wedor dureh spezif., aus Infoktion 
der Milch stammendo Bakterien, noeh dureh Boimischung von Rinderblutsorum, 
sondern dureh einen restriktiyen Faktor in der Milch selbst bedingt. Solcho anormalo 
Milch beruht auf pathol. Zustanden, nicht auf Futterungseinfliissen. Zur Bekampfung 
des Fehlers erwies sich Zusatz von Citroncnsaft ais wirkungslos. Dagegen gelang dureh 
Verwendung von mit Oidium lactis infizierter Milchsaurekultur Stimulation der Garung 
bis n. bei mit Reinkultur auBerst langsam arbeitender Milch. (Lait 13. 529—41. Mai
1933. West of Scotland, Agricult. Coli.) Gr o s z f e l d .

F. A. Vorhes jr., Eine statistisehe Behandlung zur Ermittlung der Oenauigkeit von 
Methodeń zur Auswertung analytischer Ergebnisse mit besonderer Beziehung zu bestimmten 
Eiprodukten. Ablcitung yon 16 Bereohnungsformeln fur den Geh. yon Eibestandteilon 
an Gesamt-N, wasserl. N u. Gesamt-P20 5 auf Grund der Mischungsregel. (J . Ass. 
off. agrio. Chemists 16. 113—27. 15/2. 1933. Washington, U. S. Food and Drug Admini- 
stration.) GROSZFELD.

Karl Beck und Heinz TIrack, Ober die Amoldsche Beaktion mit Nitroprussid- 
natrium auf Eiweipstoffe sowie uber die Denaturierung des Fleischeiweif}es durcli konzen- 
trierte Harnstofflosung. Beste Ausfiihrungsf orm der R k .: Zu 2 ccm einer boi Zimmertemp. 
hergeatellten 3%ig. Lsg. des Proteina in W. +  Harnstoff (1: 1) gibt man 3 Tropfen
2-n. NH3-Lsg. u. 20 mg Nitroprussid-Na: Rosafarbung iiber schon himbeerrot allmahlioh 
zu Rosa u. Gelbbraun yorblassond. Bei erst naeh Red. reagierenden Proteinen gibt 
man zur ammoniakal. Lsg. 2 Tropfen 10%ig. KCN-Lsg. u. erst naeh 2 Min. das Nitro- 
prussid-Na. Die Rk. tr itt noch mit 1%  Eiweifl in der Mischung ein. Pseudosulfhydrylrk. 
(dureh Zers. von Nitroprussid-Na) naeh R am sd en  (C. 1931. II. 654) tr itt  mit 2 Tago 
alten Lsgg. oin u. wird im Gegensatz zur echten Rk. m it H 20 2 nicht aufgehellt. Die 
konz. Harnstofflsg. scheint eine Quellung der Proteine heryorzurufen. Bei Milch 
(naeh Zontrifugieren) war die Rk. naeh Pasteurisierung, noch mehr naeh Aufkoehen, 
stiirker ais bei frisehor. 0,5% Formaldehyd yerhindem dio Rk. ,0,2% schwachen sio,
0,1% nicht mehr. Bei Kase war die Rk. viel starker ais bei frischer Milch, auch bei 
Lab- u. Saurccasein (Anzeichen von Denaturierung des Caseins). In L i e BIGs Fleiach- 
extrakt sind mit der Rk. nachweisbaro EiwoiBstoffe nieht mehr yorhanden. Auch dureh 
Auskoehen gewonnene Fleisohfasern bestehen naeh der Rk. aus denaturiertom EiweiB. 
Die Prazipitato der biol. Prazipitinrk. liofem dio Rk. erst naeh Red. mit KCN u. sind 
daher echto Proteine. — Bei Behandlung yon frischem Fleisch mit konz. Harnstofflsg. 
geht ein Teil des EiweiB allmahlich in Lsg. u. wird dureh Verdiinnung mit W. wieder 
ausgefallt. Die Unters. dieses gel. Anteiles im Vergleich zum ungel. bleibenden Rest 
naeh VAN Sl y k e  (ygl. C. 1929. I. 1954) liefert prakt. Ubereinstimmung in der N-Ver- 
teilung. Mol. Verteilung yon H istidin: Arginin: Łysin =  3 :4 :4 .  Weitere Einzelheiten

31*
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in Tabellen. (Z. Unters. Lębensmittel 65. 399—418. April 1933. Berlin, Reichsgesund- 
heitsamt.) i GROSZFELD.

Th. Merl und M. Fraitzl, Zum Kapitel: Malzkaffeefalschungen. Eine ungenugendo 
Maltolzahl (vgl. C. 1930. II. 3476) zeigt bei ungeniigender Blattkeimlange ungenugende 
Mśiizung, bei genugender Blattkeimlange Verwendung getriebener Gerate oder un- 
genugende Roatung oder beide Mangel an. (Dtsch. Nahrungamittel-Rdsch. 1933.-74-—76. 
30/5. Miinchen, Staatl. Untera.-Anat. f. Nahrunga- u. GenuBmittel.) GROSZFELD.

C. Griebel, Zur Bestimmung der Chlorogensaure in rohem und gerosletem Kaffee. 
Dic von HOEPFNER (C. 1933. I. 1041) angegebene Vorachrift zur Beat. der Chlorogen- 
saure cigneto sich zur Ermittlung einer bei der Druckbehandlung des Kaffees auf- 
tretenden Vcranderung; doch wurde sta tt mit Aceton, das etwaa Chlorogensaure 1., 
mit PAe. entfettet. Dureh Farbmessung mit dem Absolutcolorimeter von L e it z  wurde 
fiir blauea Licht (A =  462 m/i) ein spezif. Extinktionskoeff. von 15,6 erhalten. Dureh 
Behandlung m it W.-Dampf 2 Stdn. bei 2 atii tra t nach 3 Veraa. keine Verminderung 
des Chlorogensauregeh. ein, eino erhebliche beim Róatvorgang. Spaltung der Chlorogen- 
siiurc mit Alkali (Vorschrift im Original) liefert prakt. gleiche Ergebnisse wie das colori- 
motr.Verf. (Chemiker-Ztg. 57. 353—54. 6/5.1933. Berlin, Preufl. Landcsanat. f. Lebens- 
mittelchemie.) GROSZFELD.

R. Hofmann, Ober eine neue Mikromethode zur Bestimmung des Nicotins. (Vgl.
C. 1933. I. 3813.) Vf. gelingt ea, nach der Methode von D e g r a z ia s  (Mitt. d. ósterr. 
Tabakregie 4 [1910]. 149) das gesamte Nicotin von 1 g Tabak in 100 ccm Destillat 
quantitativ yon Albumin u. nichtfliichtigen Alkaloiden zu trennen. Die Nicotinmikro- 
bestimmungametbode besteht in der Fallung mittels Silicomolybdiinsaure, nach 24-std. 
Stehenlassen Filtrieren des Nd. mittels der von der Berliner Porzellanmanufaktur in 
den Handel gebrachten Filtcrstabchcn, Reduzieren des Nd. mit ammoniakal. Glycerin- 
lsg. u. Colorimetrieren der entstandenen Molybdanlsg. — Wahrend die yolumetr. 
Bestimmungsmethoden eine Fehlergrenze yon bis 11% aufweisen, zeigen die (in der Ver- 
offentlichung genau beschriebenen) vom Yf. gemeinsam mit J. Vladescu ausgefiihrten 
Messungen maximal 1,5% Abweichungen von den gravimetr. erhaltenen Resultaten. 
Dio Methode ist brauchbar bei Nicotinmengen 2 mg. (Bul. CultiySrei FermentS.rei 
Tutunului 21. 357—66. [367—r73.] Juli/Sept. 1932. Bukareat, Lab. f. analyt. Chem. 
der pharmazeut. Fakultat.) G u r ia n .

— , Analysenmetliodcn fiir Milchprodukte. Wiedergabe yorgeachlagener Einheits- 
methoden des zustandigen Committee der Amer. Dairy Science Aaaociation. (J . Dairy 
Sci. 16. 277—88. Mai 1933.) Gr o s z f e l d .

—, Die mikrobiologische Butteranalyse. Vorgeschlagene Einheitsmethoden. (Vgl. 
yorst. Ref.) (J. Dairy Sci. J.6. 289—99. Mai 1933.) Gr o s z f e l d .

— , Die chemische. Butteranalyse. Vorgesehlagene Einheitsmethoden. (Vgl. yorst. 
Ref.) (J. Dairy Sci. 16. 300—06. Mai 1933.) Gr o s z f e l d .

tfstfedni Spolek Ćeskoslovenskćho Prumysln Cukrovaraickeho imd 
Vladimir StanSk, Nahrprdparate aus Keimlingen und ólsamenprepriickstanden. Mais- 
keime oder PreBkuchen yon Erdniissen, Mohnsamen etc. werden hóherer Temp. (120°) 
ausgesetzt u. dann mit A., Bzn. u. dgl. extrahiert. (Tschechosl. P. 41084 vom 
12/2. 1930, ausg. 25/9. 1932.) Sc h o n f e l d .

Miihlenchemie G. m. b. H., Frankfurt a. M., Verfahren zur Erhohung der Back- 
fahigkeit von M M , dad. gek., daB dem Mehl ein Gemisch yon Ammonpersulfat, pri- 
marem Caleiumphosphat u. Kaliumcitrat, gegebenenfalls zusammen mit Fiillmitteln, 
zugesetzt wird. (D. R. P. 577 238 KI. 53o vom 20/5. 1923, ausg. 26/5. 1933.) J u l .

Albert K. Epstein und Benjamin R. Harris, Chikago, Backhilfsmittel zur Brot- 
bereitung und seine Herstellung. Zu Mehl oder Starko ais Grundsubstanz werden etwa 
25%  Sojabohnenmehl u. Alkalibromate oder -chlorate neben Harnstoff u. sauren 
Phosphaten zugegeben. Die Chemikalien jedoch nur in so geringen Mengen, daB aie 
keine bleichende Wrkg. ausiiben, sondern nur die Enzyme aktiyieren. (A. P. 1907 764 
vom 18/2. 1931, ausg. 9/5. 1933.) ” S c h in d l e r .

Swift & Co., Chicago, Herstdlung von Murbemachmitteln. Bei wenig uber dem F. 
liegenden Tempp. geschmolzenes Schweineschmalz o. dgl. wird plotzlich so weit unter- 
kuhlt, daB bei der erst im Versandbehalter eintretenden Krystallisation die Temp. 
der M. infolgc der Krystallisationswiirme bis in die Nahe des F. steigt. (E. P. 389 389 
yom 19/8. 1932, ausg". 6/4. 1933.) J U l ic h e r .
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Emmy Hidde, Hamburg, Verfahren zum Frischhalten ton Fruchten, anderen Nah- 
rungs- und Genupmitteln und sonstigcn vcrderblichen Sloffen. Die Friichte u. dgl. werden 
auf ca. +  1° gckuhlt u. in auf dieselbo Temp. yorgekiihltc, m it Torfplattenisolierung 
versehene Kisten eingelegt. (E. P. 390 382 vom 20/7. 1932, ausg. 27/4. 1933. D. Prior. 
18/6. 1932.) JULICHER.

Ferdinand Tarnawski, Tschechoslowakci, Konservieren von Gurken. Dio 
Gurkon u. dgl. Friichte werden in starkor Salzlsg. der Garung unterworfen, entwiissert, 
in dio Konservenbiichsen gebracht, m it gozuckerter Essigsaure iiborgossen u. storilisiert; 
man vorwendot zweckmaCig eine 2°/0ig. EssigB&urc, onthaltend 250 g Zueker auf 5 1 Fl. 
(Poln. P. 15 904 Tom 13/6. 1929, ausg. 30/5. 1932. Tsckechosl. Prior. 18/10.
1928.) ScHONFELD.

Ferd. Tarnawski, Tschechoslowakei, Konservieren von Gurken u. dgl. Fruchten. 
Die geschalten Gurken werden in 2 Teilo geteilt, dio Samen entfernt, mit Salz angerieben 
u. in Fasser gelegt, wo sio 2 Tago beschwert werden. Hierauf werden sio mit h. W. ab- 
gebriiht, in Konservendoson gelegt, gegorono Senfsamen zugesotzt usw., u. das Ganzo 
mit zuckerhaltiger Essigsaure iibergossen u. nach VerschlioBen sterilisiert. (Poln. P. 
15 905 vom 13/6. 1929, ausg. 30/5. 1932. Tschechosl. Prior. 16/11. 1928.) S c h o n p e l o .

Louise Josephine Eugenie Rasmussen, Kolding, Konservieren von Mcerrełtich 
zwecks spaterer Verwendung an Stello von frischem Meerrettich, dad. gek., daB der 
gcgobenenfalls zersehnittene oder zerkleincrte Meerrottich mit vord. oder konz. Essig- 
sauro ohne Erw&rmen befeuchtct wird. (Dan. P. 44268 vom 27/3. 1930, ausg. 22/6.
1931.) D r e w s .

Continental Can Co., Inc., New York, iibert. von: Ronald B. McKinnis, 
Pittsburgh, Produkt aus geróstetem Kaffee. Man zerkleinert geróstete Kaffee.bohncn u. 
preBt daraus auf mechan. Wego Flocken von solcher gleichmaBigen Feinhoit, daB dio 
in ihnen enthaltenen Kaffeebestandteile fiir ein Extraktionsmittel glciehmaBig zu- 
ganglich sind. (A. P. 1903 362 vom 21/7. 1932, ausg. 4/4. 1933.) Sc h u t z .

Moorman Mfg. Co., Chicago, iibert. yon: Paul Caldwell, Quincy, Illinois, V. St. A., 
Mineralisches Fultermitlel. Rohphosphate werden dadurch in ais Futterm ittel gceigneto 
Nahrsalze iibergefiihrt, daB ein feingemahlenes Gemisch aus Rohphosphat u. kohle- 
haltigem Materiał in einer oxydierendcn Atmospharo auf Tempp. von 900—1100° bis 
zur Sinterung des Rohphosphats erhitzt wird, worauf man das gesinterto Rohphosphat 
in Ggw. eines geniigenden Oberschusses an 0 2 bzw. Luft bei solehen Tempp. (1400 bis 
1450°) ealeiniert, daB ein wesentlicher Teil des F-Geh. im Rohphosphat verfliichtigt, 
jedoch eine Schmelzung u. Red. des Phosphats yermiedon wird. (A. P. 1902832 vom 
29/10. 1931, ausg. 28/3. 1933.) K a r s t .

Anthonius Marinus van Doorn, Utrecht, Filterblalt, insbesondere zur Bestimmung 
von Milchschlamm. Das Filterblatt besteht aus zwei miteinander z. B. durch Zusammen-, 
kleben, gcgobenenfalls in Verb. mit Falzen, vereinigten Papierlagen, welche Lócher der 
gewiinschten GroBe aufweisen. Zwischen den Lagen befindet sich ein Wattestiick, bo 
daB dio entsprechenden Locher yollstandig abgedeckt sind. (Dan. P. 43 897 yom 24/3.
1930, ausg. 23/3. 1931. Holi. Prior. 27/9. 1929.) D r e w s .

Ministry oi Agriculture and Fisheries, Bullotins. — 13, Homo-grown feeding stuffs. London:
H. M. S. O. 1933. 6 d. net.

Ministry o! Aęriculture and Fisheries, Bullotins. — 21, Domestic preseryation of fruit and 
yegetables. 3rd ed. London: H. M. S. O. 1933. 1 s. not.

Ministry of Agriculture and Fisheries, Bullotins. — 45, Fruit and yegetable produetion for 
commercial canning. 2nd ed. London: H. M. S. O. 1933. 2s. net.

X V II . F e t te . W a c h se . W a s c h -  u . R e in ig u n g s m itte l .
B. T. Ardashev, Chemische Entfaserung von Baumwollsarnen und industriellc 

Vcrwerlung der Samenhaare. Wird Baumwollsamcn zur Olgowinnung oder Aussaat 
benutzt, so sind die dem Samen in einer Mengo yon 8—10% anhangenden Fasom 
(Unters) lastig. Mechan. Entfcrnung ist unwirtschaftlich. Chem. Entfernung ist moglich 
durch Behandlung der Samen mit H 2S04 von iiber 90% wahrend 15—20 Alin., wobei 
dio Linters in Glucose iibergehen u. dio Keimfahigkeit der Samen nicht leidet. Besser 
ist Behandlung mit gasfórmiger HC1; bei 20° gentigt eine Behandlung von 15—30 Min., 
bei 40—60° eine yon 7 Min., eine Temp. von 60° darf nicht uberschritten werden. Die 
durch HC1 zu einem spróden, abbiirstbaren Pulyer yerwandelten Linters stehen, wie
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Vf. ausfuhrlich darlegt, eine stark abgebaute, erheblieh alkalilosliche Cellulose dar, 
die fiir Laeke sowie zur A.-Erzeugung gebraueht werden kann. (Ind. Engng. Chem. 25. 
575—81. Mai 1933.) F r ie d e m a n n .

Manuel Castella Goday, Technologie der reinigenden Wirkung und Vcrglcich der 
Eigenschaften terschiedener iiblicher Seifen. (Afinidad 12. 494—96. 515—19. 13. 538 
bis 542. Jan. 1933.) WlLLSTAEDT.

D. Burton und G. F. Robertshaw, Die Analyse sulfonierter Ole. (Kommissions- 
bericht). Teil 3. (2. vgl. C. 1933.1. 2888.) Zunacbst wird gezeigt, daB die Fraktionierung 
nach S c h in d le r  das Unverseifbare in einem mineralolhaltigen Sulfonat des Handels 
nicht riehtig angibt. Ferner werden dio Fehler der verschicdenen Verff. zur Best. des 
Verseifbaren [Isolierung der Fettsauren, Berechnung ais Glyceride aus der VZ., Differenz- 
best. ans 100 — (W.-Geh. +  Asche +  Unverseifbares)] ausfiihrlieh besproclien. Zur 
Best. des Neutralfettes wird die WlZOFF-Methode ais die beste empfohlen. Doch ist 
auch sie im Verhaltnis zu der Mannigfaltigkeit der nach Vff. moglichen Strakturtypen 
bei Fettschwefelsaureestem u. ahnlichen Verbb. nicht sehr ergiebig. Auch die proyisor. 
A.L.C.A.-Methode u. die Vorschlage von H a r t  (C. 1929- II. 3196) werden erortert. 
Die Bedeutung der J 2-, Hexabromid- u. AZ., sowie der anorgan. Salzc bei dor Fett- 
analyse wird bohandelt. Zum SchluB wird noch auf die Best. einiger besonderer GróBen, 
z. B. der mit W.-Dampf fluchtigen unverseifbaren organ. Stoffe, u. auf die Priifung des 
Emulsionsverm6gcns hingewiesen. (J . int. Soc. Leather Trades Chemists 17. 293—320. 
Mai 1933.) S e lig s b e rg e r .

— , Ermittlung des Fełlsauregehaltes in flussigen Seifen. Aus einem gemessenen 
Vol. fl. Seife werden im „Cassiak6lbchen“ mittels HC1 die Fettsauren in Freiheit gesetzt 
u. durch Erwarmen dio Fettsaureschicht in den graduierten Kolbenbals getrieben. Aus 
der abgelesenen Menge Fettsaure berechnet sich der Prozentgch. bei einer durchschnitt- 
lichen D. der Fettsauren von 0,9 nach folgender Formel: Abgelesenes Fettsaurovol. X 
100 X 0.9/eingefulltes Seifenvol. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 19. 149—50. 10/5.1933.) E llm.

Curt Gropengiefier, Frankreich, Herstellung stabiler Ocle aus Lebertran. Lebertran 
wird gegebenenfalls in Mischung mit Stearin unter hohem Druck in Eigelb fein bis 
zur GroBe unter 1 zerstiiubt u. m it einer wss. Lsg. eines organ. Schutzkolloids ver- 
inischt. Die Gele finden ais Konservierungsmittel fiir Leder u. Faserstoffe Verwendung. 
(F. P. 743 829 vom 8/10. 1932, ausg. 7/4. 1933.) R ic h t e r .

Curt Gropengiesser, Herstellung vón Margarine. Durch Einspritzen von F ett in 
Magermilch unter hohem Druck wird ein ca. 35°/0ig. Kunstralim hergestellt, der nach 
Pasteurisierung u. Ansauerung in iiblicher Weise ausgcbuttert wird. (F. P. 743 614 
vom 6/10. 1932, ausg. 4/4. 1933.) JULICHER.

Hanseatische Miihlenwerke Akt.-Ges., Hamburg, Verfahren. zum Vereddn ton 
Margarine durch Zusatz von Pflanzenphosphatiden, gek. durch die Verwendung des 
nach Anspruch I  des Patents 480480 (C. 1929. II. 3080) aus Sojabohnen gewonnenen 
gereinigten phosphatidhaltigen Gemisehes. (D. R. P. 576102 KI. 53h vom 2/7. 1926, 
ausg. 6/5. 1933.) JULICHER.

Tamaki, Osaka, Herstellung von Seife. Reisól, Insektenpuppenól, Abfallolo oder 
andere schwcr zu reinigendo Fette oder Ole werden durch Zusatz von mineralsaure- 
haltigen Alkoholen u. Erwarmen in Methyl- oder Athylester iibergefuhrt, nach Abdest. 
des iiberschiissigen A. mit W. gewaschen, unter 2—3 mm Druck dest. u. mit KOH 
oder NaOH Yerseift. (Japan. P. 98 925 vom 19/2. 1932, ausg. 6/1. 1933.) B u c h e r t .

X V I I I . F a s e r -  u n d  S p in n sto ffe . H o lz . P a p ie r . C e llu lo se .
K u n ststo ffe .

G. Frische, Das Bleichen gewaschener Seidenkleider. Man bleicht mit H 20 2, Per- 
borat oder mit KMn04 u. Bisulfit, z. B. mit 1—2 g KMn04/l u. nachfolgender Behandlung 
mit 6— 8 g Bisulfit/1. Gute Resultate gibt auch dio Behandlung in angesauerter Per- 
boratlsg., z. B. bei 25° mit 7—10 g Perborat/1 u. Saure bis zur schwach sauren Rk. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 69. 223—24. 21/5. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Sauerstoffbleiehe des Strohes. Ein Bad von 100 1 besetzt man mit 1300 bis 
1800 g H 2S04 konz. u. 1000—1300 g Na20 2 u. bleicht boi 40—50° ein bis drei Tage. 
Nach leichtem Antrocknen wird m it 3—5 g Oxalsaure/l bei 40—50° nachbehandelt,
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gespult u. m it Sodalsg. (1—2 g/l) fortiggemaoht. Eino schwaohe Bloiche des Stroha 
ist auoh durch Schwefoln zu erreichcn. (Dtsch. Farber-Ztg. 69. 224. 21/5.1933.) F r i e d e .

Rich. Walter, Was ist bei der Rohgammercerisage zu bcachtml Die Bedingungen, 
untor denen entgegen der Behauptung in dom gloichlautonden Aufsatz (C. 1933. I. 
3020) auoh bei der Rohgarnmorcerisage hohorer Glanz zu orzielon ist, sind angegeben. 
(Z. ges. Textilind. 36. 184. 5/4. 1933.) S u v e r n .

Pyleman, Mercerisation von Baumwolle. Allgemeincs uber Weson, Fuhrung u. 
Kontrolle des Mercerisationsprozosses; Mercorisation von Ketten, Stiiokwaro u. losor 
Baumwolle; EinfluB des Trocknens auf die mercerisierto Baumwolle. (Text. Colorist 55. 
336—38. 348. Mai 1933.) F r ie d e m a n n .

Gunter Rordorf, Verwertung abfallender verdiinnter Alkalilaugen. Verwendung 
von Abfall-Laugen, insbesondore von Mercerisalionslaugen zurHerst. vonHypochloriten, 
von Seifen u. zur W.-Reinigung naoh dem „Ncckar- Verfahren“. Reinigung, Kausti- 
zierung u. Wiedorverwendung yon Abfallaugen nach den D. R. PP. 613 755, 537 845 
u. 540 841 (C. 1932 .1 .3890.3891) d e r l. G. F a r b e n in d u s t r ie . (Msohr. Text.-Ind. 48. 
106—07. Mai 1933.) F r ie d e m a n n .

F. C. Pratt, Schimmel. Besprechung des Schimnielbefalls oder der Stockfleckig- 
keit yon Textilien. Wirksame Gegenmittel sind u. a. Eulan W extra u. N K , wahrend 
die Markę N  keino baktericiden Eigg. besitzt. (Text. Colorist 55. 344—45. Mai 
1933.) F r ie d e m a n n .

Ralph Hart, Die Wirkung von Salz beim Abkochen von Seide. Nach Verss. yon 
H e r b e r t  C. R o b e r t s  (Silk Digest Weekly 24 [1933]. 24) schadigt NaCl in bestimmten 
Mengen die Seide nicht u. macht auch die Farbo nicht dunkler. Der bei permutiertom W. 
yorhandene Salzgeh. mufl beriicksichtigt werden. Eigene Verss. uber dio Wirksamkeit 
yerschiedener Mengen 1. Ols u. yon Na2Ś04 sind beschriebon. (Amer. Silk Rayon J . 52. 
Nr. 5. 39—40. Mai 1933.) SuvERN.

E. Belani, Die Konserwerung leicht in Fdulnis iibergehendcr Hilfssloffe. t)ber die
Schadigung chem. in der Papierfabrikation yorwandter Rohstoffe durch Mikroorganis- 
men u. deron Vorhutung besonders durch Raschit (ygl. C. 1933 .1. 2432). (Kartonnagen- 
u. Papierwaren-Ztg. 37. 228—32. 7/4. 1933.) H. Sc h m id t .

F. Schiitz und W. Klauditz, Beitrdge zur Kennlnis der Harzlcimung des Papiers.
Vff. erweisen die Unrichtigkeit der Wursterschen Harzleimtheorie, nach der dio Natron- 
harzseife durch den Alaun in Freiharz u. bas. Al-Sulfat gespalten werden sollte. In 
W ahrheit wird das Na-Resinat unter techn. Verhaltnisseu quantitativ in Al-Resinat 
ubergefuhrt; dieses Resinat ist auch im geloimten Papier nachweisbar. Das „Freiharz" 
der techn. Freiharzleime ist in Wahrheit ein saures harzsaures Na-Salz, das von iiber- 
schussigem Alaun zu Al-Resinat u. yerschiedenen Zersetzungsprodd. umgewandelt 
wird. Theorien, die eino Bldg. yon Freiharz beim Alaunzusatz zur Grundlage haben, 
sind nach obigem unhaltbar. Der Vorteil der Wursterschen Leimung gegen die alte 
Illigsche besteht darin, daB das Al-Resinat des Illigyerf. erst boi 130—140° sintert, 
wahrend bei WURSTER das Gemenge von Resinat u. ,,Kolloidharz“ schon bei 100—105°, 
also auch auf der Trockenpartio der Papiermaschino fritte t u. so die Leimung yor- 
yollstandigt. Das Delłhima- Verf. kommt bei dom unerlaB lichen Zusatz von H 2S04 prakt. 
auf dasselbe wio das WURSTERscho Freiharzyerf. heraus. (Papierfabrikant 31. Verein 
d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 281—86. 295—300. 307—11. 21/5.
1933.) F r ie d e m a n n .

A. C. Dreshfield, Harzkimungsmethoden. Allgemeine u. histor. Schildorung des 
Leimungsproblems u. Auffuhrung der Eigg. eines guten Harzleims. (Paper Mili Wood 
Pulp News 56. Nr. 15. 6. 8. 10. 15/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

F. A. Simmonds, Ubersicht iiber das Trocknen von Papier und Cellulosepapier- 
halbstoffen. Literaturiibersicht. (Paper Trade J.9 6 .N r. 20.31—35.18/5.1933.) F r i e d e .

Markus, Der Marmoreffekt auf Papier wid Pappe. SchluB zu C. 1633. I- 4071. 
(Wbl. Papierfabrikat. 64. 256—57. 15/4. 1933.) FRIEDEMANN.

E. Belani, Die Bituminu in der „Mulchpapier“-Fabrikation. Beschretbung der 
Verff. zur Horst, yon Mulchpapier. (Teer u. Bitumen 31. 143—44. 20/4. 1933. 
Villach.) CONSOLATI.

Ragnar Blomvik, Jngenieur Morterud und das System „Albenielsen". (Vgl. C. 1933.
I. 2336.) Replik an MORTERUD (ygl. C. 1933. I. 2761). (Papir-Joumalen 20. 191—93. 
27/10. 1932.) K r u g e r .

Harold R. Murdock, Laugendurchdringung beim alkalischen Kochen. Fur die 
alkal. Kochung von Zellstoff findet Vf., daB harzige Hólzer schwerer durchdrungen
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werden ais andere; gleichmaCige u. nicht zu hohe SpanegróBe fordert das Eindringen 
der Lauge, dasselbe scheint fiir hohere Feuchtigkcit zu gelten. Die Hauptdurchdringung 
des Holzcs findet nach Vf. zwischen 264 u. 304° F  sta tt. Die Zeit bis zur guten Durch- 
dringung der Spane ist etwa 2 Stdn., jedenfalls Iiber l ’ /2 Stdn. (Paper Trade J . 96. 
Nr. 20. 28—30. 18/5. 1933.) F r ie d e m a n n .

Bengt Ullstrand, Das kontinuierliche Kaustizierungsverfahren nach Dorr. Techn. 
Einzolheiten, Ausfulirung u. Vortciie des Verf. des amerikan. Ingenieurs D o r r  zur Ein- 
dampfung, Verbrennung u. Kaustizierung der Schwarzlauge von der Sulfatcellulose- 
hersłellung. (Svensk Travaru-Tidn. 49. 110—15. 29/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

Ross Aiken Gortner und John J. Mc Nair, a -Cellulose, von verschiedenen Hólzem 
hcrslammcnd. Vff. haben eine Reihe von Nadel- u. Laubholzern, sowie, zum Vergleich, 
Flachs, nach dem Sulfit- u. dem Natronverf. aufgeschlossen. Beim Vergleich der so 
gewonnenen Zellstoffe finden sic, daB der ublichen a-Cellulosebcst. nur empir. W ert 
żukommt. Am SchluB der Extraktion m it 17,5%ig. NaOH m it Essigsauro abzusauern, 
empfiehlt sich nicht, da die Cellulose dann bei dcm folgenden Trocknen abgebaut wird; 
man soli vielmehr zum SchluB mit NH3 abstumpfen. Werden a-Cellulosen nochmals 
mit 17,5°/0ig. NaOH behandelt, so crfahren sie bei jeder Behandlung eine weitere 
Gewichtsverminderung, dio der GroBo nach fiir jede Sorto charakterist. ist. Graph. 
aufgctragcn, goben die Werte eino ziemlich gerado Linie, dio wechselndo Neigung gegen 
dio Abscisse hat. Der tg dieses Winkels kann ais Kriterium fur dio Angreif- 
barkeit (Peptisation ?) dor cinzelncn Cellulosen dienon. Da die Reihenfolgo der Werte 
fiir Sulfit- u. fiir Natronstoffe verschieden ist, so erhellt daraus, daB die Vorbehandlung 
auf die Cellulose von EinfluB ist. Dio Cellulosen aus verschiedenen Rohstoffen konnen 
chem. ident. sein, im kolloiden Sinne sind sie os jedenfalls nicht. Der Cellulosegeh., 
nach Cr o ss  u .  B e v a n  bestimmt, war nicht mit dem von Vff. gefundenen a-Geh. ident. 
Der a-Cellulosegeh. eines Stoffes hat anscheinend keinc gesetzmaflige Beziehung zu 
EinreiB- u. Berstfestigkeit. (Ind. Engng. Chem. 25. 505— 10. Mai 1933.) F r if .DEMANN.

K. Weber, Die Herstellung der Acelylcellulose. (Metallborso 23. 557—58. 590—91. 
622-23. 17/5. 1933.) H. Sc h m id t .

S. Malowań, Uber Herstellung und Eigenschaften nitrierter Acetylcellulosen. Literatur- 
iibersicht. (Nitrocelluloso 4. 81—83. Mai 1933.) H. SCHMIDT.

— , Teztilfasem aus synthctischen Materialien. Ubersicht iiber die Arbeiten von 
C a r o t h e r s  u .  H i l l  (vgl. C. 1932.1 .157). (Rayon Rec. 7.162—63. 7/4. 1933.) K r u .

Chas. E. Mullin, Kunstseidenabfall und Farbeschwierigkeiten damit. Die vcrschie- 
denen Abfiillo sind gesehildort. Schwierigkeiten beim Farben konnen bei Viscose- 
soideabfallen durch den S-Geh. der Faden auftreten; nicht alles gesponnene Garn be- 
stcht aus Abfiillen, auf gutes Mischen zu verspinnender Abfalle ist besonders zu achtcn. 
(Test. Colorist 55. 225—27. 276. April 1933.) SUVERN.

Fr. Hoyer, Yiscosckapseln und ahnliche Erzeugnisse. (Kunststoffo 23 . 105—07. 
M ai 1933. — C. 1933. I .  2337.) H . S c h m id t .

Johann Eggert, Neue Wege zur rentableren Herstellung von Acelylcellulosefolien. 
Beschreibung an Hand der Literatur. (Kunststoffo 23 . 78—80. April 1933.) H. S c h m id t .

Johann Eggert, Hydratcellulose-Folien auf der Nitrocellulose-Basis. Aus Photo- 
filmabfiillen konnten auf einfache Weise denitrierto Folien, insbesondere unmittelbar 
bis zu 0,25 mm (aus Viscoso nur bis 0,06 mm) dicke hergestellt werden. (Nitrocelluloso 4. 
59—61. April 1933.) H. S c h m id t .

Fritz Hoyer, Die Verwendung von Holz- und anderen faserhaltigen Abfallen zur 
Herstellung von Wand- und Isolierplatten. (Cechoslov. Papier-Ztg. 13. Nr. 18. 2. Nr. 19.
3. Nr. 20. 4—5. 13/5.1933.) F r ie d e m a n n .

Walter M. Mtinzinger, Der innere Aufbau des Kunstleders. (Vgl. C. 1933.1. 869.) 
Dio Zus. u. Eigg. des Grund-, Farb- u. Endstriches werden erór.tert. (Nitrocelluloso 4.
4—5. 42—44. Marz 1933.) H. SCHMIDT.

A. H. Pettinger, Die Prufung von chemischen Hilfsstoffen im  Teztilhandel. All- 
gemeines uber Textilhilfsprodd.; besonders werden an Hand der Literatur die Wasch-, 
Nctz- u. Bauchmittel besprochcn. (Text. Colorist 55. 334—-35. Mai 1933.) F r i e d e .

S. R. Trotman und G. N. Gee, Eińige Punkte, welche die Saurcbcstimmung in 
Wolle beeinflussen. Diskussion iiber dio C. 1933. I. 1374 referierte Arbeit der gleichcn 
Autoren. Durch Claubersalz wird der Sauregeh. der gefiirbten Wolle nicht beeinfluBt. 
Alizarin Delphinol SE N , mit einer Sulfogruppe, erhoht den Sauregeh. der Wolle nur 
unmerklich, Polar Red G, mit 2 Sulfogruppen, merklich. Olsaure, aus Seifenrestcn in
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der Wolle, gibt unter n. Verlialtnissen aueh bei Dest.-Methoden keine, wesentlichcn 
Fehler durch tlberdestillieren von Olsaure. Na-Acetat wird, namentlich von kleinen 
Mengen Olsaure, bei der Wasserdampfdest. stark zers., so daB Essigsauro iiberdest., 
cbenso ist es bei Stearinsaure. Man hat mithin zu beachten, daB bei dor Na-Acetat- 
inethode fliiehtige Fettsauren mitgefunden werden. Organ. Sauren verhalten sich 
ebenso wic HaSO.,. (J . Soc. Dyers Colourists 49 . 132—34. Mai 1933.) F r ie d e m a n n .

M. Brot und M. Buisson, Noliz iiber die Loslichkeit des Bariumsulfats in konzen- 
trierter Schwefelsaurc und ihre, Anwendung bei der Analyse von Papieren. Vff. finden, 
daB sich BaS04 in 96°/0ig. H„SO,, bei 150° zu rund 130 g im 1 lóst. Mit Hilfo dieser 
Btarken Loslichkeit kann in beschwerten Papieren das BaS04 von den unl. Be- 
sehwerungsmitteln. wic Talk u. Kaolin, quantitativ getrennt werden. (Lo Papier
36- 441—42. 15/5. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Die Bestimmung der wichtigsten Eigenschaften von Zellstoff. Uber dio chem. 
Analyse u. die Viscositatsmessung. (Bev. gćn. Matiferes piast. 9. 143—47. Marz 
1933") H. S c h m id t .

F. C. Peterson und John Kolesinskas, Der Einflup wechselnden Kugelgewiehts 
bei der Festigkeitsprufung von Holzzellstoff. Vff. haben Zellstoff nach MOORE u. WlLLETS 
(C. 1931 . I I .  2949) in einer Kugelmuhle der A b b e  ENGINEERING Co m p ., New York, 
mit Porzellankugoln gemahlen u. dabei den EinfluB wechselnder Kugelgewichte studiert. 
Sio fanden, daB mit steigendem Kugelgewicht mehr Mahlzeit zur Erreichunpr der. maxi- 
malen Bcrstfestigkeit gcbraucht wird. EinreiBfestigkeit u. Mahlungsgrad (freeness) 
sinken mit steigendem Kugelgewicht. Der Mahlungsgrad steht zum maximalen Berst- 
druck in einer so festen Beziehung, daB er ais brauchbarer MaBstab fiir die notwendigo 
Mahlzoit dienen kann. (Paper Trado J. 96. Nr. 20. 26—28. 18/5. 1933.) F r i e d e .

P. Mc Gregor und C. F. M. Fryd, Notiz iiber die Bestimmung w n  Kunstseide 
(Viscose) in Mischungen von Kunstseide- und Baumwollabfall. (Text. Colorist 55. 339. 
348. Mai 1933. — C. 1933 . I. 2892.) F r ie d e m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Brodersen 
und Alois Waldmiiller, Dessau), Verfahren zur Sleigerung der Netzfahigkeit von Mcr- 
cerisierlaugen, gek. durch einen Zusatz von Polyhnlogenverbb. der Phenole. Geeignet 
sind z. B . Trichlorphenol oder Trichlorkresol. (D. R. P. 576 384 KI. 8 k  vom 19/12.
1931, ausg. 10/5. 1933.) B e i e r s d o r f .

Chemische Fabrik vorrn. Sandoz, Schweiz, Erhohung der Nctzfahigkeit von 
Mercerisierlaugen. Man setzt den Laugen cin Gemisch von Phenolen u. monoacyliertm 
Athylendiaminen, dereń Homologen oder Substitutionsprodd., bzw. dereń Salzen zu. 
Geeignet ist z. B. eino Mischung von 90% techn. Xijlenol u. 10% Diathylaminoathyl- 
oleylamid. (F. P. 40 318 vom 21/5. 1931, ausg. 9/6.1932. D. Prior. 27/5.1930. Zus. zu
F. P. 624 174; C. 1928. I. 276.) BEIERSDORF.

Waldemar Zanker, Barmen, Verfahrcn zum Erschweren ton Nalurseide. Man 
laBt bei dem Verf. des Hauptpatents auf die alkal. Nachbehandlungsbader, gegebenenfalls 
nur nach dem Silicatbad, noch ein Bad folgen, das m it alkal. Lsgg. von Natur- oder 
Kunstharzen boschickt ist. (Vgl. C. 1931- II. 2949. [F. P. 702964].) (E. P. 366 911 
vom 3/10. 1930, ausg. 10/3. 1932. D. Prior. 21/3. 1930. Zus. zu E. P. 366 513; 
C. 1932. I. 3143.) SCHMALZ.

Todd Co., Inc., ubert. von: Burgess W. Smith, New York, Sicherheitspapier. 
Das Papier wird getrankt oder iiberzogen mit Lsgg. yon organ. Verbb., die 2 oder mehrere 
Bzl.-Ringo u. 2 Hydroxylgruppen in Parastellung enthalten, z. B. p,p'-Dioxydiphenyl; 
p,p'-Dioxijdiphcnylsu!fid u. p,p'-Dioxydiphcnylthiohamstoff. (A. P. 1906 824 vom 
16/1. 1931, ausg. 2/5. 1933.) B r a u n s .

Brown Co., Berlin, New Hampshire, ubert. von: George A. Richter, Berlin, 
Aufarbeiten von Zellstoffaufschlupablaugen. Die insbesondere von der Kraftzellstoff- 
herst. stammenden, Na-S-Verbb. enthaltenden Laugen werden zunachst, falls not- 
wendig, konz., bis eine Fl. mit einem Geh. an 50% festen Stoffen erhalten ist. Diese 
Laugc gelangt sodann in einen Schmelzofen, in dem die organ. Bestandteile der Lauge 
vorbrannt werden. In der reduzierend wirkenden Atmosphare bildet sich eine Schmelze, 
dio neben Na2C03 noch Na2S u. gegebenenfalls einen nebensachlichcn Geh. an Na2S04 
aufweist. Wiihrend des Schmelzvorganges entweicht der gróBto Teil des S in Form 
von S 0 2, so daB der Riickstand keinen hohen Geh. an S mehr aufweist. Durch Aus- 
laugen des Ruckstandes mit W. u. Krystallisieren erhalt- man Na2C03. (A. P. 1 906 886 
vom 23/11. 1927, ausg. 2/5. 1933.) D r e w s .
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S. A. Gardin, Stockholm, Trennen von Fettsauren und Harzsauren in Tallol 
(fl. Harz), dad. gek., daB die im Tallol enthaltenen Fettsauren mit einem solchen 
Alkohol, z. B. Glycerin, verestert werden, der m it den Fettsauren Ester mit so hohem 
Kp. ergibt, daB boi der nachfolgenden Abdest. der Harzsauren dieso in nieht nennens- 
wertem MaBe m it den Fettsaureestern verunreinigt werden. — Yor der Veresterung 
kann das Taltól gegebenenfalls in einem geeigneton Dest.-App. dest. werden. Das auf 
diese Weise erhalteno Talloldestillat laBt man krystallisieren. Die Krystalle, welche 
aus Harzsauren bestehen, werden vor der Veresterung mittels einer Filterpresse o. dgl. 
abgctrennt. Dureh Spalten dor erhaltenen Ester kann der benutzte Alkohol wieder 
zurttckgewonnen werden. Zuvor konnen dio Ester dureh Waschen m it alkal. Lsgg. 
oder Salz- bzw. Schwefelsaure gereinigt u. hierauf gegebenenfalls mit Entfarbungs- 
mitteln behandelt werden. (Schwed. P. 72 733 vom 9/1.1929, ausg. 29/9.1931.) D r e w s .

A. R. Lindblad, Stockholm, Herstellung von Koldenwasserstoffen, Cdrbonsauren 
und anderen Produkten, dad. gek., daB ein AlkaliaufsebluB von Lignin oder lignin- 
haltigem Materiał ohne Verwendung von zugesotzten Katalysatoren bei erhóhter 
Temp. u. bei erhohtem Druck mit CO behandelt wird. — Ais Ausgangsmaterial benutzt 
man z. B. die Ablaugen der Zellstoffgewinnung nach der Sulfat- oder Natronmethode. 
Es werden weitere Ausfiihrungsformen des Verf. besehriebon. (Schwed. P. 73 301 
Tom 11/1. 1929, ausg. 22/12. 1931.) D r e w s .

A. R. Lindblad, Stockholm, Gewinnung von Ólen und anderen Hydrierungs- bzw. 
Seduktionsproduklen aus Holz oder daraus erhaltenen Stofjen. Das Ausgangsmaterial 
wird mit Zellstoffabfallauge gemischt oder impragniert u. danach der thorm. Spaltung 
unterworfen. Die dabei erhaltenen, mehr oder minder verkohlten Prodd. werden 
hydriert bzw. reduziert. Ais Katalysatoren verwendet man eines oder mehrere der 
folgenden Metalle bzw. dereń Oxyde, Sulfide o. dgl.: Fe, Co, Ni. (Schwed. P. 73 302 
T o m  20/6. 1929, ausg. 22/12. 1931.) D r e w s .

Ralph Dinklage, Deutschland, Verfahren zur Herstellung von Azoderirałen der 
Cellulose oder ihrer Derimte, dad. gek., daB man Nitrogruppen enthaltende aromat. Resto 
in das Cellulosemolekul einfiihrt, die Nitroverbb. reduziert, diazotiert u. mit Naphtholen 
kuppelt. Beispiele: 1. 162 Teile gereinigto Baumwolle werden unter kraftigem Ruhren 
unterhalb 100° mit einem Gemisch aus 250 Teilen Nitrobenzol u. Schwefelsaure 66° Bć 
behandelt, bis die Rk. beendet ist. Die M. wird m it Eis gekiililt, m it einom Dispergier- 
m ittel versetzt oder in einem Losungsm. gel., reduziert, diazotiert u. m it Naphthol A/S 
gekuppelt. — 2. 228 Teile Alkalicellulose werden bei 95° m it 650 Teilen Nitrobcnzyl- 
chlorid behandelt. Die entstandene Verb. wird wie oben weiterbehandelt. — 3. Man 
erhitzt ein Gemisch aus 162 Teilen Cellulose mit einer konz. wss. Lsg. von 325 Teilen 
Magnesiumnitrobenzoat auf dem Wasserbad bis zur Trockne u. setzt 390 Teile Nitro- 
bcnzoylchlorid u. 21 Teile Essigsaureanhydrid hinzu. Die Rk. Betzt unter Erwarmen 
ein u. wird bei 75° gehalten. Weiterbehandlung wie bei 1. (F. P. 735 343 vom 18/4.
1932, ausg. 7/11. 1932. A. Prior. 18/4. 1931.) S c h m a lz .

Celanese Corp. of America, Delaware, ubert. von: William Whitehead und 
Henry Walter Kuhl, Cumberland, V. St. A., Verfahren zum Kenntlichmachen von 
kunstlichen Oebilden, insbesondere Faden, Filmen, Lacken u. piast. Massen aus Cellulose 
oder Cellulosederiw., gek. dureh den Zusatz von 10—40 Teilen einer leicht feststellbaren 
Metallverb., z. B. ŃiCl2, SrCl2 auf 1 000 000 Teile Fertigprod. zu der Ausgangslsg. 
Faden konnen naB oder trocken gesponnen werden. (A. P. 1 885 878 voni 27/7. 1928, 
ausg. 1/ 11 . 1932.) E n g e r o f f .

Comptoir de L’Industrie Liniśre, Paris, Herstellung von Garn, bestehend aus 
Kunstseide zusammen mit einer oder mehreren anderen Arten von Textilstoffen. Das zum 
Verspinnen bestimmte Prod. besteht aus oiner oder mehreren Sorten ungesponnener 
Textilfaden nebst dureh Spinnen von Kunstseide erhaltenen Faden, denen dureh nasse 
Behandlung die erforderliche Plastizitat erteilt wird. Die nasse Behandlung der Kunst- 
seido wird m it einem Gemisch von A. u. W., dem gegebenenfalls ein Phenolformaldehyd- 
kondensationsprod. zugesetzt ist, durehgefiihrt. (Dan. P. 43 744 vom 27/2. 1930, 
ausg. 23/2. 1931. F. Prior. 23/3. 1929.) D r e w s .

Henry Dreyfus, England, Behandlung von Acetatseidefaden. Um das Schneiden 
von Acetatseide zu erleiehtern, behandelt man die Faden ro r  dem Verweben bzw. die 
Gowebe mit Lsgg. von schwach alkal. reagierenden Stoffen, z. B. Natriummetahorat, 
Borax oder Natriumsilicat, denen man ein Benetzungsmittel, wie Seife, zusetzt. (F. P. 
741 929 vom 29/8. 1932, ausg. 23/2. 1933. E. Prior. 13/10. 1931.) B e i e r s d o r f .
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Maywood Chemical Works, Maywood, New Jersey, iibert. yon: Friedrich 
Wilhelm Weber, Haekensack, und Eugene Schafer, Englewood, New Jersey, Be- 
sćhweren von Kunstseide, insbesondere Viscoseseide. Man taueht dio Seido 1—2 Stdn. 
in eino Lsg. von ZinntetracMorid u. Zirlconcarbonat odor einem anderen bas. Zirkonsalz, 
entfernt dann dio tiberschiissige FI., wascht aus u. fiihrt dio Seide dann in Lsg. yon 
Dinatriuniphosphat uber. S ta tt des Phosphates kann man auoh ein Alkalisilieat, -wolfra- 
m at oder -molybdat zur Bldg. des unl. Sn- u. Zr-Salzes verwenden. Das Yorf. eignet 
sich auch zum Beschweren von bereits gefarbtor Seido. (A. P. 1898 105 vom 3/7. 
1931, ausg. 21/2. 1933.) BEIERSDORF.

Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu, Sp. Akc., Polen, Folien, 
Bander u. dgl. aus Viscose. Die ais Bohmaterial dienende Cellulose wird zwecks Ver- 
meidung des Reifungsstadiums der Alkalieellulose bei hoher Temp. mercerisiert, die 
Viscoso auf der Oberflilche einer groBon Trommel in Badern zunehmender Aciditat 
koaguliert u. hierauf vor der Entschwefelung in ein Bad gebraeht, das die Konsistenz 
auflockert; naeh Auswaschen wird die INI., naeh Entfernen yon 10—15% W., mit 
Glycerin u. Dampf behandolt. (Poln. P. 15 860 yom 26/5.1931, ausg. 17/5.1932.) S c h o .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Samuel E. Sheppard und James G. Mc Nally, 
Rochester, New York, Behandlung von Cellulosederwatfilmen. Um den Film widerstands- 
fahiger gegen W.-Aufnahme u. (Juellung zu machen, wird er in gespanntem Zustando 
dureh ein aus heizbaron Rollen bestehendes Walzwerk (Kalander) gefuhrt. (A. P. 
1908 546 vom 22/10. 1929, ausg. 9/5. 1933.) G r o t ę .

Kodak-Pathś, Frankreieh, Herstellung ton plastischen Massen aus Cellulose- 
mischestem, insbesondero solchen, dio auf ein Cellulosemol. mit 24 C-Atomen weniger 
ais 4 u. mehr ais 1/3-Gruppe einer hóheren Fettsaure m it mehr ais 8 C-Atomen ent- 
halton, z. B: Celluloseacetostearat, -acetooleat, -aoatopalmitat, -propionatstearat, 
-acetopalinitostearat u. dgl. Dio Mischoster werden in Aceton gel., m it Weichmachungs- 
mitteln, sowie Wachs, Esterharzen, Kautschuk, Motallsoifen, Celluloseestern u. -athern, 
hóheren Fettsauren bzw. dereń Estcrn mit ein- oder melirwertigen Alkoholen, Harzen, 
Ólen od. dgl. yermiseht u. in bekanntor Woiso zu Filmen, Folien (Verpackungsmaterial, 
Regenmiintel, Verbundglas, Isoliermaterial), Faden, Kunstleder u. dgl. yerarbeitet. 
Die orhaltenen Gebildo zeichnen sich dureh ihro Gosohmeidigkeit u. geringe Brennbar- 
koit aus. (F. P. 732 663 vom 4/3. 1932, ausg. 23/9. 1932. A. Prior. 4/3. 1931.) Eng.

Hermann Baum, Schweiz, Herstellung von linoleumdhnlichen Beldeidungsstoffen. 
Man triinkt geeignetes Papier oder Gewobo mit Leinól, dem Trockenstoffo zugesetzt 
sind, laBt trocknen, fiihrt den Stoff dann dureh ein Bad von Olfarbe, der Trockenstoffo 
u. Fullmittel zugegeben sind, trocknot wieder, setzt den Stoff einem Druck aus u. 
yollendet dio Trocknung. Dann wird der Stoff in einer Miihle zerkleinert, worauf die 
Teilchen oinor HeiBpressung unterworfen u. schliefllich mit einer Unterlage yeroinigt 
werden. A nstatt dio Zorkloinerung in einer Miihle yorzunehmen, kann man auch eine 
in der Abb. wiedergegebeno Vorr. yerwenden. (F. P. 742216 yom 11/8. 1932, ausg. 
2/3. 1933. D. Prior. 23/6. 1932.) BEIERSDORF.

Leonard Boudy, Frankreieh, Herstellung von Lederersatz. Man kardiert tier. oder 
pflanzliche Fasern, insbesondero Baumwoll- oder Jutefasern, die zwecks besserer Im- 
pragnierung entfettet worden sind, zu einem Vlies, zerteilt es in Stiicke yon gewiinschter 
GroBe, legt diese auf einon Triiger, z. B. auf perforiertes WeiBbleoh, taucht sio in ein 
Bad, das aus 10 g Harz, 200 ccm NH4OH, 100 g Anilin, 800 ccm H 20  u. 10 1 Latex 
zusammengesetzt ist, preBt den UberschuB ab u. taucht sie in ein 2. Bad, das aus vord. 
CH3COOH besteht, wascht die Stiicke, preBt sie bis zur gewiinschten D. u. trocknet 
sie an der Luft odor im Ofen bei 35°. Das 2. Bad kann fortbleiben, wenn man dem
1. Bad 5 g Phenol zusetzt. (F. P. 729 017 yom 9/3. 1931, ausg. 16/7. 1932.) S a r r e .

Brown Co., NewHampshire, iibert. yon: George A. Richter, Wallace
B. van Arsdel und Roger B. Hill, New Hampshire, Herstellung von Lederersatz. 
Fasormatten aus Holzfaser, wio sio gctrocknet, jedoch nicht gepreBt, aus der Papier- 
masohine kommen, werden in ein Bad mit Kautschukmilch (16%, NH3-konserviert) 
getaucht, ausgedriickt u. gotrocknet. Die M. kann jetzt yulkanisiert werden. Dio 
Kautschukfaserstoffmischung wird nun dureh eine z. B. 10%ig. Lsg. eines Bakelit- 
firnis m it etwa 60% Festgeh. gefuhrt u. getrocknet. Gegebenenfalls wird jetzt gehartet 
u. gleichzoitig yulkanisiert. Mehrere Faserlagen kSnnen dureh Kautschukmilch yer- 
klobt werden. Eine bessere Impragnierung erhalt man bei Verwendung yon Kautschuk
milch, die ZnO oder Erdalkalihydroxvde, sowie eyent. Seife oder Casein enthalt. (A. P. 
1 905 749 vom 17/9.1929, ausg. 25/4. 1933.) P a n k ó w .



476 H j Ix. B r e n n s t o f f e . E r d Ol . M i n e r a l ó l e . 1933.'II.

X I X . B ren n sto ffe . E r d ó l. M in era lo le ,
Hilding Bergstrom, Selbstenlziindung in  Stapeln ton Holzheizmaterial. Inhaltlich 

ident. m it dor C. 1932- II. 1561 referierten Arbeit. (Produktcr ur tra. [IVA1930—1932].

H. Ohno, Dic Einfliisse der Bciriebsbedingungen auf die Nebenprodukte ton Koks- 
ófen. An 5 Koksofenbfttterien werden vergleichendo Versa. iibor dio Ausbeute an 
Ammonsulfat, Leichtol u. Teer angestellt. Dio Ausbouto an Ainmonsulfat wird ver- 
sehlechtert durcli groBe freie Raume in der Kokskammer u. hohe Tempp. in dieser, 
verbessert durch starkeres Saugen. Sie ist unabkangig vom Feuchtigkeitsgeh. u. Geh. 
an fliichtigen Bestandteilen der Kohlen. Das gleiche gilt fiir die Leiehtolausbeute, 
wahrend hier hohe Abgastempp. gunstig sind. Von der Saugung ist dio Leiehtolausbeute 
unabhangig, wahrend bessere Saugung dio Teerausbeuto verbessert. Hoho Abgangs- 
temp. beeintrachtigt dio Toerausbeute, die naturlich vom Geh. der fliichtigen Bestand- 
teile abhangt. Mit diesen steigt die Menge der Teersaure, fallt der Geh. an freiem C 
u. Naphthalin. (J. Fuel Soc. Japan 12. 53—56. Mai 1933.) J .  Sc h m id t .

W. V. Piotrowski und J. Winkler, Uber ein neues Mittel zur Verhinderung der 
N  aphthalinabscheidungen in Gasleitungen. Zur Verhinderung fester Naphthalin- 
abscheidungen in Gasleitungen wird vorgoschlagen, in die Gasleitungen Losungsmm. 
fiir Naphthalin, in solcher Menge oinzuspritzen, daB mit der Ausschoidung hinroichende 
Mengon des Losungsm. m it kondensieren, so daB nur fliissigo Kondensato entstehen. 
Ais besonders geeignetes Losungsm. werden Kohlenwasserstoffe gonannt, dio bei 
260—300° einer partiellen Oxydation iibcr einen K ontakt aus Ammoniummolybdat 
u. Kupferphenolat auf porosen Porzellankugeln unterworfen werden. Solche zwisehen 
190 u. 250° sdd. Fraktionen besitzen das doppelte Losungsyermogen wie Tetralin. 
(Brennstoff-Chcm. 14. 208—09. 1/6. 1933. Drohobycz.) J .  ScnM IDT.

M. Pertierra, Ilydrierung eines Lignits. Ais orientierende Verss. vor der Bergini- 
sierung fiihrt Vf. die Elementaranalyso u. die trockeno Dest. der untersuchten Kohlen 
aus. Da der O-Geh. ziemhch hoch war, untersucht Vf. auch die Verteilung des
O. Bei der Hydricrung untersucht Vf. sowohl den EinfluB der Temp.,' ais auch 
der Vorsuchsdauer. Ais Katalysator diente Fe20 3 (15°/0 des Lignitgewichts), der 
H2-Druck betrug 100 at. Reihe 1: 60 Minuten Versuehsdauer. a) Temp. 440°: 44,7% 
des Lignits umgewandelt. b) Temp. 460°: 48,0%- c) Temp. 480°: 53,2%. Beihe 2: 
Temp. 460°. a) Vcrsuchsdauer 1 Alin.: 40,4% des Lignits umgewandelt, b) Yersuchs- 
dauer 60 Min.: 48,0%, c) Yersuchsdauer 120 Min.: 52,4%. — Dio erhaltenen Ole haben 
DD. von 1,022—1,030. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 31. 53—58. Jan. 1933. Oviedo, 
Univ., Kohleinst.) W i l l s t a e d t .

Y. Takenaka, Die Herstellung ton Wasserstoff aus den Abgasen der Kohlehydrierung. 
Die Abgase der Kohlehydrierung enthalten einen groBen Teil Methan. Es wird die 
Methanoxydation mit Wasserdampf iiber zahlreichen aktiyierten Nickelkatalysatoren 
untersucht. Am giinstigsten arbeitet Ni +  AL03 +  0,01 bis 0,02 g Mol K 3C03 auf 
1 g Atom Ni. Mit diesem Kontakt kann bereits bei 650° gearbeitet werden, da dann 
nach Absorption der entstehenden Kohlensaure ein Gas mit > 9 0 %  H 2 erhalten wird, 
was fiir die Zwecko der Kohlehydrierung ausreicht. (J. Fuel Soc. Japan 12. 57—61. 
Mai 1933. Imp. Fuel Research Inst. Japan.) J . Sc h m id t .

—, Die Raffinerie ton Pauillac. Beschreibung mit Pliinen u. Abbildungen der von 
der S. A. DES P e t r o l e s  J u p i t e r  erbauten Raffinerie an der Gironde-Miindung. 
Venezuela-óle u. Rohole aus holland. Indien werden verarbeitet. E ino kombinierto 
Dest.-Anlage schneidet die Ole in die gewiinsehten Fraktionen, die Sehmierólfraktioneti 
werden im Vakuum dest. Die t)berwachung der gesamten Anlage ist automat. Neben 
Sauren ais Raffinationsmittel befindet sich in der modernen Anlage ein nach dem 
E d e l e a n u  - V e r  f. arbeitender Betrieb. (Rev. pćtrolifero 1933. 520—32. 27/5.) K.O.M.

— , Die Raffinerie ton PeiU-Couronne. Beschreibung mit Situationsplanen u. 
Bildem der an der StraBe Bordeaux— Rouen in 2 Bauetappen von der S. A. DES 
PETROLES Ju riT F .R  errichteten Raffinerie. (Rev. petrolifere 1933. 514—20.

A. R. Bowen, Eine Studie iiber die Raffination ton Bunnah Rohol unter besonderer 
Beriicksichtigung der Farbeigenschaften des ScJimieroldestillats. Vf. fand, daB getopptes 
Indaw-Rohol, wenn es mit einem t)berschuB an Dampf dest. wurde, ein Schmierol 
von bemerkenswerter Stabilitat, was dio Farbo selbst in nicht raffiniertem Zustand 
anbetrifft, liefert. Es ergibt sich aus diesen Yerss., daB die Yakuumdest. wiinschenswert

52—54. 1932.) W il l s t a e d t .

27/5.) K . O. Mu l l e r .
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erscheint, um SchmierSle aus diesem Rohól herzustellen. Wird dagegen die Dest. nur 
mit wenig Dampf durchgefiihrt, so werden Destillate erhalten, die zur Farbenumkehr 
neigen. Werden diese Destillate zuerst dem ultrayioletten Licht oder sonst einer 
starken Lichtquelle ausgesetzt, so tr itt  eine Bleichung u. Farbaufhellung ein, die aber 
nach langer Einw. des Liehtes wieder in das Gegenteil umsohlagt. Extraktion mit 
gewissen Ldsungsmm. fiihrte zu einer Anreicherung des Hauptteiles der farben- 
umkehrenden Kórper in einem Schmieroldestillat des H2-armen Extraktes. Asphalt- u. 
Harzbestandteile des Rohóls liefem, wenn sie auf eine bestimmte Temp. gebracht 
werden, die farbenumkehrenden Substanzen, dio sich aber auch schon durch Uber- 
hitzung eines Destillats darin bilden. Geringe Mengen Soda oder gróBere Mengen 
alkal. Erden, wahrend der Dest. in die Blase eingefiihrt, ergibt eino groBe Farbbestan- 
digkeit des Destillates. Diese Reagenzien in der Dampfphase zugesetzt, ergeben eben- 
falls befriedigende Wrkg. (J. Instn. Petrol. Technologists 19. 364—75. Mai
1933.) K. O. M u l l e r .

Harry N. Holmes, A. L. Elder und Norvil Beeman, Entfemung von Schwefel- 
verbindungen aus Erdoldestillaten. CuS ist zwar geeignet, Mercaptanc aus Gasolin zu 
entfernen, aber nicht zur Entfemung der verschiedenen im Crackdostillat vorhandonen
S-Verbb. Verss. der Vff. ergaben dagegen, daB auf Silicagel unter geeigneten Be
dingungen verteiltes CuS solehe S-Verbb. weitgehend entfemt. — Geeignetea Gel wird 
aus Wasserglas- u. FeCl3-Lsgg. (Iackmusneutral) erhalten. Das auf etwa 45% W. ge- 
trocknete „rote Gel“ (glasartig) ist bercits sekr wirksam, wird aber durch Behandlung 
(wet-heat-treatment) mit 9-n. H 2S04 in ein hochwirksames „weiBes Gel“ (kreideartig) 
mit Poren von 10—20 m/t Durchmesser iibergefiihrt. Kaufliches Gel (Silicagel Corp.) 
hat Poren von 4—5 m/x Durchmesser. Je  hoher der Wassergeh. vor dem wet-heat- 
treatment, desto weiter dio Capillaren. Der CuS-tlberzug geschieht durch Triinken des 
Gels m it CuS04, Trocknen im N-Strom, Behandeln mit H2S bei 0° u. darauffolgendes 
vorsichtiges Erwarmen auf 200° in N oder C02. Dabei entsteht aus CuS eine geringe 
Menge Cu2S u. freier S, der durch entsprcchendes Erwarmen ausgetrieben werden muB.
— So konnte z. B. aus einer Lsg. von 0,597% Thiophen in reinem Gasolin 34% des S 
durch 1-std. Sehutteln von 3 Voll. Gel u. 5 Voll. Gasolin bei —10° entfemt werden, bei 
Kiihlung mit C02-Schnee sogar 42%. Bei Geluberzug mit PbS wurden entsprechend 
nur 24 u. 32% S adsorbiert. — Zahlreiche weitere Verss. iiber Behandlung von Gasolin 
u. Sehieferol, die Wrkg. yon regeneriertem Gel, Behandlung mit weiBem Gel u. rotem 
Gel erganzen die Beobachtungen. — Weitere Vorteile der Behandlung: Verbesserung der 
Farbę, keine Verluste an Antiklopfstoffen (wie bei Behandlung mit H 2S04). — Eino ver- 
besserte Lampe zur S-Best. wird besehrieben. (J. physic. Chem. 36. 2981—93.
1932.) N a p h t a l i .

J. W. Shipley, Der Schwefelgehall von rohem Schlcerbenzin aus Turner Vałley
und seine Beziehungen zur Raffinationsprazis. Typ. Proben von Turner-Valley-Schwer- 
benzin wurden vom Vf. auf S-Geh. gepriift sowie auf ihr Verh. gegeniiber gewohnlichen 
Raffinationsmethoden. Der S-Geh. schwankte zwischen 0,15 u. 0,19% u- bestand 
meist aus Sulfiden, organ. Disulfiden u. Mercaptanen. Thiophene waren nur in geringer 
Menge yorhanden. Weder freier S noch Peroxyde wurden ermittelt. Dest. erhohto 
Farbę u. farbbildende Verbb. sowie Harze u. harzbildende Verbb. in einer hochsd. 
Riickstandsfraktion. Einw. von Licht, selbst in Abwesenheit von Luft, fiihrt zur 
Entw. einer gelben Farbę u. zur Harzbldg. in allen nicht dest., behandelten oder nicht 
behandelten Proben. Eine Dest. bis 165° ergab eine 95 Vol.-%-Fraktion, die farblos u. 
harzfrei blieb, ais sie 8 Monate der Luft u. dem Licht ausgesetzt war. Die Butan- u. 
Propangewinnung ist empfehlenswert u. die Behandlung des rohen Schwerbenzins 
m it NaOH-Lsg. oder mit NaOH u. Na2S-Lsg. mit nachfolgender Dest. fiihrt zur Gewin- 
nung eines befriedigenden Benzins. Allein die Alkaliwasche verminderte den S-Geh. 
auf 0,1%, wahrend die kombinierte Wasche mit Na2S-Lsg. den S-Geh. auf 0,05% 
herabminderte. — Behandlung m it H2S04, Natriumhypochlorit, Alkaliwasche, Na- 
Plumbit u. Cuprichlorid wurde durchgefiihrt u. die derart raffinierten Prodd. auf
S-Geh., SiiBe, korrodierende Eigg. sowie Harzbldg. u. Farbę gepriift. Vf. fand, daB 
keine dieser Behandlungen Harzbldg. u. Farbyertiefung yerhinderte, wenn die behan- 
delten Proben der Einw. des Sonnenliehtcs ausgesetzt wurden. Genaue Arbeitsweise im 
Original, Literaturiiberblick am Ende der Arbeit. (Canad. J . Res. 8 . 119—28. Febr.
1933.) K . O. M u l l e r .

H. M. Trimble, Vergleich der Klopffestigkeit von Naturbemin und aus Raffinerie-
gasen gewonnenen Benzinen in Mischungen. Die Yerdampfbarkeit der beiden genannten
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Leichtbenzine ist prakt. ident. mit Ausnahmo eines geringen hoheren Dampfdrucke3 
zugunsten von Naturbenzin. Die A. P. I.-D.D. von Naturbenzinmisehungen sind 
betrachtlich hohcr ais Mischungen, die aus Benzinen hergestellt wurden, die aus Raf- 
fineriegasen gewonnen wurden. Die Octanzahl dieser zuletzt genannten Mischung ist 
dagegen hóher ais dio Octanzahl der entsprechenden Naturbenzinmisehungen, einerlei, 
nach welcher Prufmethode die Messung vorgenommen wurde. Naturbenzin ist blei- 
empfindlicher ais das Bzn., das aus Raffineriegasen gewonnen wurde, d. h. nach der 
A. S. T. M.-Prufmethode erfordert Naturbenzin weniger Tctraathylblei ais das aus 
Raffineriegasen gewonnene Bzn. Vergleichsverss., Diagramme u. Tabellen im Original. 
(Oil Gas J . 31. Nr. 52. 58—64. 18/6. 1933.) K. O. M u l l e r .

L. Steiner, Der Asphaltsee von Trinidad. Kurze Beschreibung. (Allg. Osterr. 
Chemikor- u. Teehniker-Ztg. 51. 67. 1/5. 1933. Berlin.) C o n s o l a t i .

H. Rabatę, Uber Asphalt und rerwandte Produkte. Uborblick iiber Gewinnungs- 
arten, KJassierung u. physikal.-chem. Eigg. (Chim. ot Ind. 29. 766—80, 1026 
bis 1041. April 1933.) C o n s o l a t i .

— , Spramez und Mexphalt. Von den in den Raffinerien von PETIT COURONNE u.
PAUILLAC anfallenden Asphaltbitumina „Mexphalt“ u. „Spramex'‘ werden die phy
sikal. Konstanten wie spezif. Gewicht, Erweichungspunkt, Penetration, Loslichkeit in 
CS2 u. Schwerbenzin angegeben. (Rev. pćwolifćre 1933 . 537—38. 27/5.) K. O. M u l l e r .

O. Voicu, Kiinstlicher Asphalt aus Erdolriickstanden. An Hand einiger Beispielo 
wird dio Anwondbarkeit der Methoden der Asphaltgewinnung durch Blasen mit Luft u. 
uberhitztem W.-Dampf bei ruman. Masutólen gezeigt. Zahreiche Tabellen im Original. 
(An. Minolor Rom&nia 16. 207—12. Juni 1933.) CONSOLATI.

J. Mitchell Fain und Arthur W. Hixson, Industrie der emulgierten Asphalte. 
Vff. besprechen die Herst., dio Verwendung u. die Yerschiedenen Arten von Asphalt- 
emulsionen. Die Schutzverkleidung von Stein, Holz u. Metali mit Asphaltemulsionen 
Bowie dereń Verwendung ais StraBenbaustoff werden besprochen. Patentiiberblick 
am Ende der Arbeit. (Chem. metallurg. Engng. 40. 180—83. April 1933.) K. O. Mli.

Emst Steinitz, Zur Normung der Bitumenemulsionen. Emulsionen mit festem 
Emulgator. Vf. macht Vorschlage zur Erg&nzung dor DIN-Normen fur Bitumenemul
sionen unter besonderer Beriicksichtigung der Emulsionen mit festem Emulgator. 
(Petroleum 2 9 . Nr. 21. 6—8. 24/5. 1933. Berlin.) CONSOLATI.

— , Mischungen von Bitumen mit Oesteinsmehlm. Verss. des IMPERIAL COLLEGE 
OF SCIENCE AND T e c h n o lo g y  ergaben, daB sich dio verschiedenen Gesteinsmehle in 
bezug auf die Eigg., dio sie beim Vermischen mit Bitumen diesem verleihen, stark 
unterBcheiden. DaB besto Fiillmaterial ist Asbostmehl. Tabellen tiber Verss. mit 21 ver- 
Bohiedenen Fiillem im Original. (Asfalti, Bitunii, Catrami 5. 17—21.) CONSOLATI.

R .N. Wenzel, Nachweis von Chim der Dampfphase in harzarligen Ablagerungen. 
Die vorzug8weise im Koksofengas aus ungesatt. KW-stoffen u. Stickoxyden entstehenden 
Harze der Dampfphaso farben bei yorsichtigem Envilrmen KJ-Starkepapier purpurrot. 
Mitteilung von Ergobnissen bei harzartigen Ablagerungen verschiedenor Herkunft. 
(Gas Age-Rec. 71 . 413—14. 22/4. 1933. Pittsburgh, Pa.) SCHUSTER.

V. P. Griffin und J. V. Breisky, Der photoelektrische Rauchanzeiger. Be- 
sohreibung der bisherigen Methoden zur Best. der Rauchdichte. Ausfuhrliche Schilderung 
des neuen App., seiner Wirkungsweise. Mitteilung von Betriebsergobnissen. (Trans. 
A. S. M. E. Fuels Steam Power 52. 79—86. 1930. Pittsburgh, Pa.) SCHUSTER.

G. A. Brender a Brandis und S. F. Bohlken, Verschiedene Methoden der 
Cyanwasserstoffbeslimnmng in rohem und gereinigtem Leuchtgas. K rit .  Obersicht der 
Methoden von K n u BLAUCH, F e l d , S e il, der Polysulfid- u. der Sohwefelsauro- 
methode. Experimentelle Nachpriifung der beiden zulotzt genannten Verff. u. der 
Methode von F e l d  in der Ausfuhrung von HlNDEN. Die Schwefelsauremethode wird 
ala gunstigste bezeichnet. AnschlieBend wird nachgewiesen, daB bei der trockenen 
Reinigung m it HaS gesatt. Blassen die starkste Aufnahmefahigkeit fiir HCN zeigen. 
(Het Gfea 53. 194—200. 15/5. 1933. Delft.) S c h u s t e r .

V. Cerchez und I, Ionescu-Muscel, Beitrag zur Untersuchung der Formoltireakticm. 
Vff. finden bei Vergleichsbestst. der Niederschlagsmengo ausgehend von reinen aromat. 
KW-stoffen u. von Gemischen derselben Menge reiner aromat. KW-stoffe mit Bznn., 
die gegenuber der Mischung H 2S04-HCH0 unempfindlich sind, daB im letzteren Fali 
die Niederschlagsmengo stark ansteigt. Sie schheBen daraus, daB gewisse KW-stoffe, 
die gegenuber der Mischung H 2S04-HCH0 unempfindlich sind, leicht angreifbar werden, 
sobald sie in Mischung mit anderen KW-stoffen vorliegen, die die n. Formolit-Rk.
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eingehen. Ilire Hypotheso begriinden Vff. m it dem ahnliehen Verhalten des Trimethyl- 
athylmethan, das gegeniiber HNOa (d — 1,235) unempfindlich ist, aber in Mischung 
mit dem leicbt nitrierbaren Cyclopentan ebonfalls nitriert wird. Dio andero Hypothese 
ist die, daB dureh Mischung von Aromaten mit Benzinen eino Yerdtinnung der akt. 
KW-stoffe in einem indifferenten Medium vorliogt, wodurch die Bk. erleichtert wird. 
Bei genau festgelegter Arbeitsweise glauben Vff. zu Vergleichswerten zu kommen. 
Vergleichszahlen tabellar. im Original. (Chim. et Ind. 29. 781—85. April 1933.) K. O. M.

Curt Ehlers, Der Conradsontest bei Auioólen. Vf. stellt dureh zahlreiche Verss. 
fest, daB ein Mineralól (Neuol), wenn es eine hohero Conradsonzahl ergibt, nament- 
lieh, wenn die Yiscositiit etwas hoher liegt, koin schlechtes 01 zu sein brauoht, 
andererseits gibt es schlechto Ole, die einen sehr niedrigen Conradsonwert haben. Dureh 
das Arbeiten im Motor, ebenso wie dureh Alterungsverss. im Laboratorium wird das 
01 so yorandort, daB es hóhere Conradsonzahlen ergibt. Aus der Hohe der Conradson- 
zahl bei Neuólen kann man also nach Ansicbt des Vfs. nieht auf die Giite eines Oles, 
bzw. auf das Verh. im Motor schlieBen. Auch kann man nieht Ole verschiedener Pro- 
venienz auf Grund des Conradsontestes miteinander Yorgleichen u. bourtoilon. (Petroleum
29. Nr. 19; Motorenbetricb u. Maschinenschmier. 6 . 2—4. 10/5. 1933.) K. O. M u l l e r .

Erz- und Kohle Flotation G. m. b. H., Bochum, Flotationsverfahren. Zur Tren
nung von Fusain von Vitrain u. Durain setzt man dem Kohleschlamm Dextrin oder 
Siarkę, dio mit HCl, anorgan. Chloriden oder organ. Saurechloriden yorbehandelt 
sind, u. ein niedrigsd. Holzteerdl zu. Man verwendet etwa 100—300 g dieser Stoffo je 
Tonno Rohkohle. Beim Luftdurchblasen dureh den Schlamm scheidet sich ein Schaurn 
ab, der das Fusain enthalt. Um danach Vitrain u. Durain abzuscheiden, setzt man 
Soda oder Wasserglas bis zur neutralen Rk. zu u. flotiert unter Zusatz der iiblichen 
Flotationsole. (E. P. 389 401 vom 22/9. 1932, ausg. 6/4. 1933. D. Prior. 26/9.

Ćarbonfix G m b.H ., Paris, ubert. von: John Ivo Marek, Paris, Aschefreier 
Brennstoff. Bei dor Cellulosefabrikation gewonnenes Lignin wird dureh Extraktion 
mit Terpentinól von Kolophonium befreit, m it HF  u. m it jVaO//-Lauge behandelt u. 
dann verkokt. (A. P. 1 904 833 vom 27/10. 1930, ausg. 18/4. 1933. Belg. Prior. 
8/11. 1929.) D e r s i n .

Georg Zotos, Berlin-Charlottenburg, Verfahren und Einrichtung zur Warme- 
behandlung, insbesondere zur Destillation von feslen Brennsłoffen dureh Anwendung 
von iiberhitztem W.-Dampf u. Rekuperation der Warme, dad. gek., daB man die h. 
Dest.-Prodd. mit einer verhaltnismaBig groBen, bereits teilweise vorgewarmten Menge 
von wss. P/ienotemulsion in Warme- u. Stoffaustausch bringt, wahrend man letztere 
nach Erhitzung bis auf Siedetemp. dureh Drucksenkung zur Dampfentw. zwingt, 
wobei die teilweise abgekiihltc u. ubrigbleibende Emulsion mindestens teilweise im 
geschlossenen Kreislauf in den ProzeB zuriickgefiihrt wird. — Die Erzeugung von 
Zusatzdampf kann dureh weitere Erhitzung der Emulsion oberhalb der Siedetemp. 
vor der Drucksenkung stattfinden. (D. R. P. 576 277 KI. lOa vom 29/7. 1931, aus. 
9/5. 1933. E. P. 389 343 vom 5/7. 1932, ausg. 6/4. 1933. D. Prior. 28/7.1931.) D e r s i n .

Jean van Meurs und Francis fimile Antoine Franęois Bongaręon, Frankreich, 
Hochofenkoks. Es wird ein Koks mit einem Aschegeh. yon mindestens 12°/0, vorzugs- 
weiso 15—25°/o> verwendet. Der Koks, der dio fur den Hochofen erforderliche Festig- 
keit besitzt, bietet den Yorteil, daB die Menge an Zuschl&gen im Hochofen verringert 
werden kann. AuBerdem ist eine Aufbereitung der Kohle nieht erforderlieh. (F. P.

Stettiner rm. Didier, Berlin-Wilmersdorf, Trockene
Kiihlung von Koks. Man arbeitet im kontinuierlichen Betrieb in Ofen mit waagerecht, 
senkrecht oder schrag liegendem Entgasungsraum. Die Kiihlung erfolgt in einem nicht- 
erhitzten Teil des Vergasungsraumes. Wahrend der ersten Gasentwicklungsperiode 
\vird W.-Dampf in die Feuerung geleitet, der zusammen m it dem entwickelten Gas 
iiber den zu kiihlenden Koks stromt. — Die Vorr. wird naher beachrieben. (Dan. P. 
43 903 T o m  27/11. 1929, ausg. 30/3. 1931. D. Prior. 6/9. 1929.) D r e w s .

Maschinenfabrik Augsburg-Niimberg A.-G., Nurnberg, Verfahren zur Gewinnung 
einer Abdichlungsflussigkeit fu r wasserlose Gasbehaller aus Sleinkohlentcer, gek. dureh 
die folgenden Vorgange: 1. Ausscheidung der Fraktionen des Steinkohlenteers, welehe 
zwischen 210° einerseits u. 400—450° andererseits iibergehen dureh fraktionierte Dest.
2. Kiihlung des so gewonnenen Destillats, bis das Rohanthracen in groben Krystallen

1931.) D e r s in .

742 565 Y o m G e is z l e r .
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ausgofallen ist. 3. Filtrieren des gekiihlten Destillats u. dadurch Ausscheidung der 
Anthracenkrystalle. 4. Abscheidung der unter 260° iibergehenden Fraktionen aus dem 
F iltrat durch nochmalige Dest. (D. R. P. 576 696 Ki! 4c yom 16/6. 1929, ausg. 15/5.
1933.) M. F. M u l l e r .

Ida Bronn, Berlin-Charlottenburg, Concordia-Bergbau-Akt.-Ges., Oberhausen, 
Rlild., und Georg Fischer, Oberhausen-Holten, Verfahren zum Entfemen von Acetylem, 
Diacetylen und anderen Kohlenwasserstoffen mit dreifacher Bindung aus Koksofcngas 
durch Wiische unter Druck, dad. gek., daB ais Waschmittel fiir diesen Zweck bekannte, 
ammoniakhaltige Salzlsgg. oder Suspen3ionen der Verbb. von Schwcrmetallen, wie 
Kupfer, Silber u. Quecksilber, welche mit den Aeetylenen Metallverbb. zu bilden ver- 
mogen, bei einem Uberdruck von bcispiclsweise 30 a t vcrwandt werden. —- Die Behand
lung des Koksofengases soli erst nach dem Auswaschen von C02, S- u. Cycmyerbb. 
erfolgen, wobei man geringe Mengen organ. Stoffe, wie Paraffinol, Mittelól oder Pyridin 
zu den Lsgg. zusetzen kann. (D. R. P. 576 408 KI. 26d vom 25/11.1927, ausg. 
10/5. 1933.) D e r s i n .

N. V. De Bataaische Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Herstellung 
aromatischcr Kohlenwasserstoffe aus Acetylen. Man leitet Acetylen bei erhohter Temp. 
Ober Katalysatoren, die freies Sc oder Te enthalten. Man fiihrt z. B. Acetylen bei 670° 
m it einer Geseliwindigkeit von 100 cem pro Min. uber einen Katalysator, der aus 25 g 
Te, die auf 200 ccm Bimsstein gebracht sind, besteht. Man erhalt jo 25 1 Acetylen, 
10 g KW-stoffe mit 50% Bzl.-KW-stoffcn. Man kann die Bk. auch in Ggw. von Gasen 
ausfuhren, die warmeabsorbierende Rkk. bewirken, z. B. in Ggw. von Butan, das 
gespalten wird. (Holi. P. 29 094 vom 4/4. 1928, ausg. 15/3. 1933.) DERSIN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erleichterung der Ingang- 
setzung von- Verbrennungsmotoren untor Zufuhr eines in einer nichtfl. M. enthaltenen fl. 
Brennstoffes zum Arbeitszylinder, dad. gek., daB der fl. Brcnnstoff an der Zufuhrstelle 
dureh mechan. Druck aus der nichtfl. M. ausgeschieden wird. — Das Verf. wird z. B. so 
durchgefiihrt, daB man aus dem Rohr, welchcs den durch eine chem. Rk. in feste Form 
gebrachten KW-stoff enthalt, den Brcnnstoff freimacht u. in eine aufsaugende M., 
z. B. Twist, bringt. Fiihrt man dio m it dem fl. KW-stoff befeuchtete M. in das Ansaug- 
rohr des betreffenden Motors ein, so kann dieser selbst bei sehr niedriger Temp. in Gang 
gesetzt werden. Es wird eine Vorr, beschrieben, bei der verfestigtes Pentan Yerwondung 
findet. Beispielswoise wird noch die Auśfiillung von Abielinsaure mit NHS in Bzn. 
erwahnt, durch die ein yerfestigter KW-stoff erhalten wird. (Dan. P. 43 637 vom 19/2.
1930, ausg. 26/1. 1931. D. Prior. 25/3. 1929.) D r e w s .

Siemens-Schuckertwerke A.-G., Berlin, Verwendung von Isolierdlen, die durch 
ein- oder mehrmalige Dest. unter Vermeidung des Crackens u. unter AusschluB jeglicher 
raffinierenden Behandlung mit Chemikalien oder Adsorptionsmitteln erhalten wurden, 
fiir ólgefiillte Hochspannungskabel o. dgl. — Eine Mischung solcher Ole mit anderen 
Ólen oder Harzen kann ais Kabelmasse yerwendet werden. Ein besonders geeigneter 
Ausgangsatoff ist Texasrohól, das in geschlossenen Behaltern iiber Rohre geleitet wird, 
durch dereń Inneres erhitzter Hg-Dampf stromt. (Dan. P. 43 660 vom 24/11. 1928, 
ausg. 2/2. 1931. D. Prior. 7/12. 1927 u. 28/6. 1928.) D r e w s .

Standard Oil Co., iibert. von: Robert E . Wilken, Whiting, Indiana, Zie/iol, 
bestehend aus einer wss. Mineralólemulsion in Mischung mit animal. Fetten, wie Talg, 
einer Mineralol 1. Seife der Mineralokulfonsauren (mahogany soap) u. gegebcnenfalls 
einer Fettsiiureseife. (A. P. 1907 920 vom 3/9. 1927, ausg. 9/5. 1933.) R i c h t e r .

Curt GropengieBer, Frankreieh, Herstellung stabiler Oele aus Ricinusol. Ricinusol 
wdrd unter hohem Druck in Eigelb fein bis zur GroBo unter 1 /< zerstaubt u. mit einer 
wss. Lsg. eines organ. Schutzkolloids verinischt. Dio Gele finden ais Staufferfett Ver- 
wendung. (F. P. 743773 vom 7/10. 1932, ausg. 6/4. 1933.) R i c h t e r .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: John Walsko, Whiting, Indiana, 
Beinigung von Schmierólen. Die Sohmierólo werden gleichzeitig mit Nitrobenzol u. 
H 2SO_, behandelt u. nach Abtrennung des Saureschlammes mit Absorptionsmitteln 
gereinigt u. dest. Die erhaltenen Schmierole haben eine Viscositat yon 70 Sek. S. U. 
boi 100°. ( E .P .  390  697  vom 26/7.1932, ausg. 4/5.1933. A. Prior. 1/8.1931.) R i c h t e r .

Filtrol Co. of Califomia, Los Angeles, iibert. von: Daniel S. Beiden, V. St. A., 
Raffination und Destillation von Mineralólen, insbesondere Schmierólen. Man erhitzt 
das Ol, dem Absorptionston zugesetzt wurde, in einer Rohrschlange ohne Craekung u. 
fiihrt es in eine unter Vakuum stehende Fraktionierkolonne ein, wahrend gleichzeitig 
ein erhitztes inertes Gas, wie C0S oder N 2, eingeleitet wird. Die Fraktionen werden in
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verschiedenen Hohen abgezogen u. der unkondenaierte Teil der Dampfe mit dem Gas 
aus der Kolonne in einen Kiihlcr gefuhrt, in dem diese Anteile kondensiert werden, 
wahrend das Gas zuriickgeleitet wird. Man kann die Oldiimpfe auch iiber Boden 
fiihren, die mit Absorptionston bedeckt sind. (A. P. 1 898 168 vom 10/6. 1929, ausg. 
21/2. 1933.) D e r s i n .

X X . S ch ieB - u n d  S p r e n g sto ffe . Z iin d w a re n .
Alejandro Lifchuz, Die neuen Fortschritte in der Chemie der Explosivstoffe. 

Vortrag. Anwendung, Naohteile u. Herstellungsverff. fiir Pb-Azid werden besprochen, 
ferner Tetrazolderiw. u. Polyazide des Nitrobenzols, Dinitroglykol, TetranitEópenta- 
erythrit, Cyclotrimethylentrinitramin (Hexogen) u. dio Herst. von SchieBpulver ohne 
Anwendung fliichtiger Losungsmm. (An. Soe. espąn. Fisica Quim. 31. 89—102. 1933. 
Galdacano [Bilbao].) WlLLSTAEDT.

H. Muraour und G. Aunis, Das Oesetz der Verbrennung kolloidaler Pulver. Verss. 
zur Best. der Verbrennungsgesohwindigkeit eines Nitrocellulosepulyers bei moglichst 
gleichem Hochstdruck, jedoch verschiedener Ladedichto (eine Abkiihlungsspirale, die 
in die Yorbrennungsbombe eingelegt wird, gestattet, die Ladedichto um 30—40% 
gegeniiber dem Vergleichsvers. zu erhóhen) zeigen, daB dio Gesamtdauer der Ver- 
brennung von der Gasdichte nicht beeinfluBt wird. Die Annahmc, daB die Yerbrennungs- 
geschwindigkeit der Gasdichte proportional sei (ygl. H u n t  u .  H inds, C. 1933. I. 553) 
wird dureh dieses Ergebnis widerlegt. Die Verss. bestatigen die Auffassung der Vff., 
daB die zum therm. Zerfall eines Pulvers notige Energie dureh die MolekulstoBe der 
li. Gase u. zusatzlich dureh eine strahlungsiihnliche Einw. iibertragen wird. (C. R. 
hebd. Sćances Aead. Sci. 196. 544—46. 20/2. 1933.) F . B e c k e r .

A. Foulon, Forłschriłle in der Herstellung und Verwendung von Nitrocellulose. 
Uber neuero Verff. zur Herst. u. Reinigung von Nitrocellulose, ihrer Vorbereitung zum 
Yei-sand u. ihrer Verarbeitung zu lósemittelfreien Pulvern (Ersatz von Nitroglycerin 
dureh Polyglykolnitrate) u. Kunststoffen wird zusammenfassend berichtet. (Z. ges. 
SchieB- u. Sprengstoffwes. 28. 143—46. Mai 1933.) F. B e c k e r .

K. Murakoshi, Tokyo-fu, Elektrische Reinigung ton Schiefibaumuolle und anderen 
Nitrocellulosen, dad. gek., daB man das Materiał mit W. benetzt u. zwischen 2 Elektroden 
mit Wechselstrom oder einem mit Gleichstrom iiberlagorten Wechselstrom behandelt. 
(Japan. P. 100 065 yom 9/2. 1932, ausg. 13/3. 1933.) B u c h e r t .

Państwowa Fabryka Prochu i Materjałow Kruszących, Stanisław Markiewicz, 
Jerzy Kardaszewicz und Tadeusz Smiśniewicz, Polen, Plastische Sprengmassen. Die 
Gasolfrak tion yom Kp. 120—160° (Solventnaphtha) wird dureh Eintragen in 77 Teile 
H 2S04 '+  23 Teile H N 03 (1,52) unterhalb 30° nitriert; man erwarmt dann noch 1 Stde. 
auf 80°, worauf das Gemisch auf 20—30° abgekiihlt wird, die Nitrokórper ausgewasehen 
u. bei 60—70° getroeknet werden. (Poln. P. 15 917 yom 24/3. 1931, ausg. 30/5.
1932.) S c h o n f e l d .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Walter 
C. Holmes, Woodbury, New Jersey, V. St. A., Herstellung ton Sprenggelatine mul 
Gelatinedynam.it. In Nitrato u. nitrierte Zucker enthaltenden Gelatinedynamiten 
werden ais siiurebindendes Mittel zweckmaBig 0,1—5% MgO an Stelle der friiheren 
siiurebindcnden Zusatze yerwendet. — Z. B. enthalt eine solche Sprengmischung 
28% Nitroglycerin, 6%  nitrierten Rohrzucker, 1%  Nitrocellulose, 50% NaN03, 
7% Holzbrei, 4%  Starkę, 2% S u. 2%  MgO oder 24% Nitroglycerin, 0,6% Nitro- 
eellulose, 10% NH4N 03, 8%  Holzbrei, 51% NaN03, 2,4% Starkę, 2% S u. 2% MgO. 
(A. P. 1 905 289 vom 31/8. 1929, ausg. 25/4. 1933.) E ben.

Westfalisch-Anhaltische Sprengstoff-Act.-Ges. Chemische Fabriken, Berlin, 
Yerfahren zur Herstellung ton SchiefS- und Sprengstoffen, rauchschwachen Pulvern, 
Sprengkapseln, Ziindstoffen u. dgl., gek. dureh die Verwendung von Trinitrophenyl- 
nitramm-N-propylen-/5,y-glykoldinitrat fiir sich oder zusammen mit anderen Stofferi.

-T(-. Das Trinitrophenylnitramm - X  -
* propylen-f};y-glykoldinitrat von

\ _ N —CHa—CHONO,—CHaONO, der nebensteh. Formel entstehtNO,^_
J .n  " " durchKondensationyonGlycerin

i u , a u , mit Anilin u. direkte Nitrierung
des entstandenen Kondensationsprod. Es ist geniigend stabil u. sensibel, hat yon allen 

XV. 2. 32
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bekannten aromat. Nitroverbb. die groBto Sprengkraft u. eino stiirkere Initiierwrkg. 
ais Tetranitromethylanilin. (D. R. P. 576 152 KI. 78e vom 8/3. 1932, ausg. 8/5.
1933.) '  E b e n .

Remington Arms Co., Inc., ubert. von: James E. Buras, Bridgeport, Con
necticut, V. St. A., Herstellung von Ziindsiitzen fiir Ziindhiitchen. (Vgl. A. P. 1862295;
C. 1932. II. 2276.) Die Ziindsatze bestehen aus Guanylnitrosaminoguanyltetrazen, dem 
Pb-Salz des Trinitroresorcins, Pb(N03)2, Pb(CNS)2 u. Friktionsmitteln. — Z. B. besteht 
eine Ziindmischung fiir Randfeuermunition aus 2—5, vorzugsweise 2% Guanylnitros- 
aminoguanyltetrazen, 30—50%, vorzugsweise 40% Pb-Trinitroresorcinat, 25— 40, 
vorzugsweise 30% Pb(N03)2, 5—15, vorzugsweise 8%  Pb(CNS)2 u. 10—20, vorzugs- 
weise 20% Glaspulver. In  Zentralfeuermunition enthalt die Mischung z. B. 1—5% 
Guanylnitrosaminoguanyltctrazen, 25—35% Pb-Trinitroresorcinat, 50—60% Pb(N03)8,
5—15% Pb(CNS)„ u. 2—10% Ca-Silicid. (A. P. 1 905 795 vom 30/9. 1929, ausg. 
25/4. 1933.) E b e n .

Remington Arms Co., Inc., iibort. von: James E. Burns, Bridgeport, Con
necticut, V. St. A., Ziindsatze fiir Ziindhiitchen. Zum Ref. iiber A. P. 1878621; C. 1933.
I. 357 wird noch nachgctragen, daB in den dort beschriebenen Zundmischungen an 
Stello des Pb-Pikrats ein Pb-Salz des Trinitroresorcins von der Formel C6H(N02)30 2Pb 
in annahernd der gleichen Menge Verwendung finden kann. (A. P. 1 905 796 vom 
27/8. 1930, ausg. 25/4. 1933.) E b e n .

Winchester Repeating Arms Co., ubert. von: Joseph D. Mc Nutt, New Haven, 
Connecticut, V. St. A., Ziindsatze fiir Ziindhiitchen und Sprengkapseln. Die Ziindsatze

enthalten neben gebrauchlichen Bestandteilen das 
Y -i | v  n - Pb-Salz des Dinitrophenylazids von der neben-

n  n  stehenden Formel, welches in der Form des Na-
1 | j1 ł ‘ i | N Salzes durch Rk. von NaN3 mit Diazodinitro-

L J  J  phenol in Acetonlsg. entsteht. Durch Umsetzung
jjO n o  mit Pb(N03)2 wird das Pb-Salz aus dem Na-Salz

hergestellt. Seine Brisanz liegt zwischen der des 
Knallquecksilbers u. des Bleiazids, die Empfindlichkeit gegen Schlag u. Reibung ent- 
spricht der des ersteren, doch kommt man mit gcringeren Mengen aus. Es ist gegen 
chem. Einfliisse stabil. — Z. B. besteht eine fiir Zentralfeuerpatronen geeigncte Mischung 
aus 15%  Pb-Salz des Dinitrophenylazids, 30% Ba(N03)v  25% Pb-Peroxyd, 18% 562S3, 
6%  Ca-Silicid u. G% Trinilroresorcin. Eine fiir Randfeuerpatronen bestimmte Mischung 
enthalt z. B. 15% Pb-Salz des Dinitrophenylazids, 25% Ba(N03)2, 12% Pb-Perosyd, 
17% Diazodinitrophenol, 8%  Trinitroresorcin, 22% Glaspulver u. 1% Gummiarabicum- 
Isg. (A. P. 1906 394 vom 27/9. 1932, ausg. 2/5. 1933.) E b e n .

Hercules Powder Co. und Henry Edward Nash, Wilmington, Delaware, V. St. A., 
Cranatziinder. E s wird eino Zunderkonstruktion beschrieben, die keine Ventilóffnung 
fiir dio beim Yerbrennen des Pulversatzes sich entwickelnden Gaso aufweist. Infolge- 
dessen wird die Mischung dieses Pulyersatzes so gewahlt, daB ein Minimum an Gasen 
beim Abbrenncn entsteht. Sie besteht aus einem Oxydationsmittel, z. B. Ba02, KC103 
oder KMnOt u. einem Element der rechten Kolonne der VI. Gruppe des period. Systems, 
also aus S, Se oder Te, u. enthalt gegebenenfalls noch ein inertes Fullmittel, wie z. B. 
BaO. — Z. B. besteht ein solcher Brennsatz aus einer mechan. Mischung aus 85% 
B a02 u. 15% Se. ZweckmaBig wird diese Mischung durch Erhitzen auf 120—160° 
homogenisiert. Dazu 1 Abb. (E. P. 384 776 vom 21/11.1931, ausg. 5/1.1933. A. Prior. 
1/8. 1931.) E b e n .

Hercules Powder Co., Wilmington, Delaware, V. St. A., Fiillung fiir Granatzunder. 
Die Fiillung besteht aus 50—98% Pb30.x ais oxydierendem Mittel, 1—30% BaO, MgO 
oder Bleigldtte ais inertem Fullstoff u. 2—50% <S, Se oder Te. —- Z. B. werden 91% 
Pb3Oj. 3% S u. 6%  Bleiglatte gemischt. Das Gemisch wird mit W. zu einer Pastę an- 
gemacht, die in einer Kugelmiihle gemahlen u. durch einen h. Luftstrom getrocknet 
wird. Der erhaltene Kuchen wird zerkleinert u. das erhaltene Pulver einem Hartungs- 
prozcB bei 120—130° unterworfen, worauf es gekornt wird! Die Ziindmischung ent- 
wickelt bei der Verbrennung ein Minimum an Gas u. gestattet eine genaue Regelung 
der Brennzeit. (E. P. 385 834 vom 6/5. 1932, ausg. 26/1. 1933. A. Prior. 1/8. 1931. 
Zus. zu E. P. 384776; s. vorst. Ref.) E b e n .

George U. Graff, Washington, Columbia, V. St. A., Ziiiulmischung fiir pyro- 
technische Zwecke. Zum Entziinden von Nebeltópfen, Rauchkerzen, Sternen, Sonnen 
u. dgl. werden Mischungen aus 10 Teilen Ca-Silicid, 30 Teilen Pb-Peroxyd u. 25 Teilen
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Ferrosilicium in Pulvcrform oder aus 10 Teilen Ca-Silicid, 15 Teilen Pb-Peroxyd, 
30 Teilen pulvTigem Ferrosilicium u. 30 Teilen CuO verwendet. (A. P. 1 903 814 vom 
18/5. 1932, ausg. 18/4. 1933.) E b e n .

Soc. Franęaise des Munitions de Chasse, de Tir et de Guerre, Frankreicli, 
Patronenhiilsen fiir Bolzcnpislolen fiir Schlachłzwecke. Dio ublichen Papphiilsen von 
Patronen von Bolzenpistolen fiir Schlachtzwecko wordon durch Hiilsen aus dunnem, 
gegobenenfalls nitriertem Papier, welches mit einem leichtyerbrennlichen Celluioidlack 
getrankt ist, ersetzt. Dieso Hiilsen verbrennen ohno Riickstand. (F. P. 739 218 vom 
28/6. 1932, ausg. 6/1. 1933:) E b e n .

X X I . L ed er . G erb sto ffe .
Urbain V. Thuau fils, Die Anwendung der Rdnłgenstramęn in der Gerbereichemie 

und Ledeńndustrie. Nach eingehender Einleitung iiber die Anwendung der Rontgen- 
strahlen beschreibt Vf. seino Verss., die er mit Róntgcnstrahlen (Cu ais Antikathode) 
an Haut, entminoralisierterHautu. (mit Formaldehyd, vegetabil. u. minerał. Gerbstoffen) 
ausgegerbtcn Hautstucken ausgofiihrt hat. Vorliiufig konnte Vf. noch zu koinon ein- 
deutigen Ergebnissen gelangen. (Cuir techn. 22 (26). 108—10. 15/4. 1933.) MECKE.

— , Die Herslellung von Leder. Dio Anlago einer Lederfabrik wird an Hand von 
Abbildungen in groBen Zugen beschrieben. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 9. 
154—158. Mai 1933.) , S e l i g s b e r g e r .

A. Dohogne und G. Rezabek, Versuche des Dasischmachens von Alami und 
Aluminiumsulfal. Zuerst untersuchten Vff. den EinfluB des Zusatzes von Na2C03-Lsgg. 
auf dio Basizitat von A12(S04)3-18 H 20-Lsgg., u. zwar bestimmten Vff. den Aus- 
flockungspunkt. Dieser war sehr stark abhangig von der Endkonz. an A120 3. Sio er- 
hioltcn dabei folgendo Werte:
Endkonz. an A!20 3 ...............................  1,16 0,80 0,66 0,49 0,32%
Basizitat nach S c h o r l e m m e r  . . . 39,6 36,3 33,0 29,7 23,1%

Infolge geringeror Loslichkeit des Alauns bekommt man folgcnde Reihe: 
Endkonz. an A120 3 . . . .  0,90 0,50 0,34 0,26 0,22 0,14 0,097%
Basizitat nach S c h o r l e m m e r  39,4 31,5 28,1 20,25 19,9 15,17 13,5 %
(ausfiihrlicho Tabellen). (Cuir techn. 22 (26). 122—25. 1/5. 1933.) M e c k e .

E. K. Moore, Untersuchungen iiber die Chemie des Ascherns. VII. Der Einflufi 
verschiedener Sticksłoffverbindungen auf die Enlliaarung m it Calciumhydroxydsuspensionen. 
Mit tcchn. Unterstiitzung von R. Koppenhoefer. (VI. vgl. C. 1933. I. 4085.) Eine 
groBo Anzahl yorwiegend organ. N-Verbb. wurden auf ihre cnthaarungsbeschleunigende 
Wrkg. im Kalkaseher gepriift. Im allgemeinen wurden 0,32-molaro Lsgg. angewandt. 
Rascherc Haarlockerung bewirkten Methyl-, Athyl-, Dimethyl-, Diathyl- u. Athanol- 
amin (wahrend Di- u. Triathanolamin wirkungslos waren), femer Athylendiamin, 
NHoOH, NH2NH2, Guanidin, Aminoguanidin u. anscheinend auch n-Propylamin, 
n-Butylamin, sowio Piperazin. Dagegen waren allo Deriw . des Guanidins u. Semi- 
earbazid ohno Wrkg., Pyridin, Chinolin u. viele untcrsuehtc aromat, u. lieterocycl. 
N-Verbb. verzogerten die Enthaarung (Tabellen!). Auch m it Piperidin u. ganz aus- 
gepragt mit der starken Baso (CH3).,N0H (nicht aber mit Deriw ., wie Cholin oder 
Betain) wurde die Haarlockerung beschleumgt. Ein Teil der Ergebnisso kann nach Vff. 
mit dem Hinzutritt gewisser hemmender Substituenten erkliirt werden, z. B. beim 
{jbergang vom Mono- zum Di- u. Triathanolamin. (J . Amer. Leather Chemists Ass. 28. 
245—59. Mai 1933. Cincinnati, Dep. of Leath. Res.) S e l i g s b e r g e r .

E. Stiasny und F. Tacheci, Ober die Einwirkung ton Sauren auf terschieden tor- 
belianddte Chromhydroxyde. Beilrage zum Verstandnis der Chromgerbung. XVI. (XV. 
vgl. C. 1933- I. 1888.) In  Vorvcrss. wurdo festgestellt, daB bei aquivalcnten Zusatzen 
verschiedener Sauren zu gekochtem oder ungekochtem Cr(OH)3 Lsgg. mit erheblichen 
PH-Unterschieden entstehen, u. daB zwischen 2 aufeinanderfolgenden Saurezusatzen 
ein durch pH-Andcrungen erkennbares Nachreagieren leicht entolbarer OH-Gruppen 
stattfindet. In  den Hauptverss. wurden dio gleichon Vorgiinge eingehender studiert. 
Zunachst wurden 0,3—3 Mole HC1 pro 1 Cr h. oder k. auf frisebgefalltes u. auf lango 
gealtertes oder gekochtes Cr(OH)3 zur Einw. gebracht, u. hierauf der pa-Wert u. die 
Farbę der Lsgg. beobachtet. In  den gemessenen pa-Werten kommt einerseits der 
Saureverbraueh infolge der Auflsg. von Cr(OH)3 durch dio Saure u. andererseits eino 
Aciditatserhohung infolge Verolung der gel. Anteile zum Ausdruck. Aus den in Tabellen 
oder Diagrammen wiedergegebenen Einzelhciten ist zu entnehmen, daB eine frischo

32*



484 HXXI. L e d e r .  G e r b s t o f f e . 1933. II.

Cr(OH)3-Suspension in derKalto schon gegeniiber 1—2Mo!enHCl (unter Bldg. schwach 
ycrolter bas. Salze) stark reagiert u. daher dio pu-Werte der Lsg. iiber 4 liegen, daB da
gegen in der Hitze die pji-Erniedrigung beinahe so stark ist wie bei Ggw. von stark 
veroltem Cr(OH)s. Diesem gegeniiber yerhalt sich h. oder k. HC1 nahezu gleichartig, 
die losende Wrkg. ist gering u. daher der pa-W ert der Lsg. sehr niedrig. Aueh die 
pu- u. Farbiinderungcn bei liingerer Einw. yerschiedener HCl-Mengen (bis 60 Tage) 
wurden untersucht. Analoge Verss. wurden ausgefiihrt mit H.SO,,, H2C2Os, HCOOH, 
CHjCOOH, Wein-, Milch- u. Citronensiiure. Bei der Einw. von Oxal- u. Citronensauro 
auf” schwach ycroltes Cr(OH)3 findet insbesondere in der Hitze dic Bldg. von Acido- 
chromisauren statt. Dic Citrato-Cr-Siiuren sind stiirker sauer ais dio Citronensauro 
selbst, in ihrer Ggw. ist also das pu der Lsg. unter Umstanden nicdriger ais in einer 
Citronensiiurelsg. der gleichen Verdiinnung. Dic Komplexbldg. bei Einw. yon Oxalsauro 
offenbart sich in ihrer auffallend stark lóscnden Wrkg. schon in der Kalte gegeniiber 
gekochtem Cr(OH)a, das von den anderen Sauren auch in 60 Tagen nur wenig an
gegriffen wurdo. Lsgg., dio bei der Einw. von HC1 auf Cr(OH)3 entstehen, u. Rk.- 
Gemische derselben Endzus., die bei Einw. von [Cr(HaO)c]Cl3 auf Cr(OH)3 erhalten 
werden, zoigen nach Vff., namentlich nach dem Kochen, im Ausselicn u. im pu ge- 
niigende tJbcroinstiinmung. Vff. uberzeugten sich schlieBlicli auch, daB durch ungel. 
gebliebene Cr(OH)3-Anteilo die oft in mehr oder weniger triiben Lsgg. bestimmten 
pn-Werte nicht bccinfluBt werden. (Collegium 1933. 265—82. Mai. Darmstadt, Techn. 
Hochschule.) ' S e l i g s b e r g e r .

— , Vorgerbung und Vorgerbungsmitłel. Nach Angaben iiber dio Griinde der Vor- 
gerbung (Fixierung der Schwellung der BlóBe, Pcptisation u. Loslichmachung der 
schwerloslichen yegetabil. Gerbstoffe) beschreibt Vf. die Vorgerbung mit Formol, 
syntliet. Gerbstoffen (Clarox, Diaclar, Irgatan, Sellatan, Tanesco, Gerbstoff F  oder 
FC-Pulver), Scliwcfcl, Phosphaten, Chinon, Al2(SO.,)3, ,,Prctannic“ u. Tragasol. (Cuir 
techn. 22 (26). 138—42. 15/5. 1933.) M e c k e .

— , Die ,, Nappa' ' - Oerbiin g ■ Nach dem Waschen der weiBgaren Fello werden sio 
mit Gambir (40 g pro Feli) 1 Stde. im FaB gegerbt. Darauf liiBt man zu dem Bad 
eine KX'r,Or Lsg. (2 g pro Feli) hinzulaufen u. walkt noch 1 Stde. Nach leichtem Ab- 
spiilen werden dic Leder m it bas. Farbstoff gefiirbt u. darauf mit 30 g Eigelb +  10 g 
NaCI pro Feli gclickert. (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1933. 105. 21/5.) M e c k e .

G. Genin, Das Farben von Chromleder. Allgemeine Angaben iiber Neutralisieren, 
Boizen u. Fiirbon von Chromleder. (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1933. 114— 17. 
21/5.) M e c k e .

Ed. Balay, Die Industrie der Kaslanienholzextrakte und der Cellulosefabrikation 
aus Kastanienholz. Yf. gibt einen allgemeinen t)berblick iiber dio geograph. Verbrcitung 
der Kastanienbaume, die Verwendung des Holzes fiir Gerbestrakte u. Cellulose, sowie 
iiber MaBnahmen zur Fórderung des Anbaues yon Kastanienbaumen. (Bull. Inst. Pin 
[2] 1933. 89—92. 15/4.) M e c k e .

D. H. Cameron und R. S. Adams, Die Chrombestimmung in Briihen und Leder 
nach der Ubcrchlorsauremelhode. Vff. iibertragen dio von L i c h t i n  ausgearbeitete 
Jlethode (C. 1930. II. 2161) auf Cr-Briihen u. Cr-Leder. Die Cr-Best. in Briihen (frisch, 
gebraucht) erfolgt genau nach L i c h t i n s  Angaben. Bei griinem, ungefettetem u. un- 
zugcrichtetem Leder werden 5—6 g direkt in einem 125 ccm-Erlenmeyer gewogen, 
10—15 ccm Cberchlorsaure hinzugegeben u. aufgeschlossen. Fertiges Leder dagegen 
wird zuerst im Pt-Tiegel verascht. Die Ascho wird quantitativ in einen 125 ccm-Erlen
meyer iiberfiihrt u. mit 10 ccm Uberchlorsiiure oxydiert. (J. Amer. Leather Chemists 
A ss. 28. 274—78. Mai 1 9 3 3 . ) _____________  M e c k e .

N. V. Industrieele Mij. V. H. Noury & van der Lande, Dcycntor, Waschen von 
nicht enthaarten Hauten. Dio flach u. eben gelcgten Haute werden im Fl.-Bad hin- u. 
herbewegt, u. hiorbei einem yon einer iiber der Fl. angcbrachten Walze ausgeiibtem 
Druck ausgesetzt. Die Umdrehungsgcschwindigkeit der Druckwalze wird der Be- 
wegungsgcscliwindigkeit der Hiiutc angepaflt. Auf diese Weise wird das Klumpen der 
Felle yermieden. (Dan. P. 44148 vom 7/7. 1930, ausg. 26/5. 1931. Holi. Prior. 16/7.
1929.) D r e w s .

Johann Rauch und Viktor Becker, Graz, Verfahren zur Yorbehandlung von 
tierischen Bid/Hen vor der Gerbung. Man behandclt die gcascherten BlóBen mit einer 
Mischung aus yegetabil. Gerbstoffen u. EiweiBstoffen u. fixiert durch den Zusatz 
von Sauren oder Salzen dieses Gemisch im Innern der Haute durch die Bldg. eines
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GcrbstoffeiweiBniederschlages. Man erzielt auf diese Weise eino Einlagerung von 
wenigstens 20% Trockensubstanz auf das Fertigleder bercehnet. — Man walkt z. B. 
100kg geaschcrte u. entkiilktoBlóBen beispielsweisc mit 180—2001 einer alkal. Gerbstoff- 
Leimmiscliung von 15 bis 20° Bó ca. 18 Stdn., bis dieselben gleichmaBig durchdrungen 
sind u. biingt dann dieselben in ein schwaches Saurcbad ca. 12 Stdn. ein. (Oe. P. 
132 929 vom 25/11. 1931, ausg. 25/4. 1933.) Se i z .

X X IV . P h o to g r a p h ie .
Karl Rajsky, Ober einen neuen Effckt bei der Belichtung ton BromsiWerschichłen 

mit wcipem Lichte. Nach Verss. des Vfs. wirkt eine langdauernde Nachbelichtung durch 
Na-Licht auf ein auf einer unsensibilisierten Platte durch direkte Bestrahlung ent- 
standenes latentes Bild additiv, auf ein durch Lichtstreuung entstandones (Diffusions- 
lichthof) dagegen weniger bis gar nicht verstarkend. Zur Erkliirung wird angenommen, 
daB das Streulicht hauptsachlich aus dem langwelligen Anteil des weiBen Lichtes 
besteht. Bei gefiltertem langwelligen oder kurzwelligen Licht ist die Schwarzung durch 
Streustrahlung geringer ais bei weiBem Licht, woraus gefolgert wird, daB eine bestimmto 
lang- oder kurzwelligo Streustrahlung nicht koimbildend wirken kann, sondern erst 
durch gleichzeitige Einw. beider ein latentes Bild entsteht. (Photogr. Korresp. 69. 
Nr. 3. Suppl. 5—9. Marz 1933.) PR 1ESER.

Casimir Jausseran, Ober die Veranderung des lalenten Bildes. Etwas ausfuhr- 
lichere Wiedergabe der schon C. 1933 .1. 3527 rcferierten Arbeit. (Sci. Ind. photogr. [2]
4. 137—45. Mai 1933.) F r ie s e K .

G. Kogel, Zur Syslemalik der Infrarotaufnahme anliker und modemer radierter 
Sehriften. Bei antiken radierten Schriften konnte durch Aufnahme bei infrarotem Licht 
in einem nicht ganz definierten Palle eine Verbesserung der Wiedergabe erzielt werden. 
Bei modernen radierten Schriften muB von Pall zu Pall untersucht werden, ob sio 
einen Yorteil bringt. Jedcnfalls steht fest, daB die Infrarotreflexion von der chem. 
Besehaffenheit der Substanz abhangt, ohne mit der Rotreflexion in Beziehung zu 
stehen. (Photogr. Korresp. 69. 33—34. Marz 1933.) F r ie s e r .

Andre Charriou, Un'ersuchung der durch die Trocknung unbelichteter pholo- 
graphischer Platten bedingten Fehlcrerscheinungen. Vf. zeigt, daB dio Trocknung un- 
belichtetcr Platten in 30 Minuten beondet sein kann. Eine schnelle Trocknung bringt 
keine Nachteile m it sich, wahrend ein langsames Trocknen Anderungen in der Eig. der 
Schicht hervorrufen kann. Die Trocknung soli unabhiingig von den Eigg. der AuBen- 
luft mit konstanter Temp. u. Luftfeuchtigkeit vorgenommen werden, dio Platten sollen 
horizontal liegen u. dio Luft horizontal daruber streichen. Gcwisse Fehlererscheinungen 
wie schwarze oder weiBe Punkte treten um so weniger auf, je schnellcr die Trocknung 
vorgenommen wird. (Sci. Ind. photogr. [2] 4. 105—08. April 1933.) F r ie s e r .

G. Kogel, Ober das Ausbleichen desensibilisierender Sensibilisatoren. Vf. unter
sucht die Lichtempfindlichkeit von Capriblau, Neublau, Nilblau u. Irisblau. Gelatine- 
papier wurde mit diesen Farbstoffen getriinkt, im EDER-HECHT-Photometer unter Farb- 
filtern beliehtet u. mit Ag-Metol-Eisessig entwickelt. Bei allen vier Farbstoffen, be- 
sonders aber bei Capriblau u. Neublau tra t durch die langwelligc Strahlung (Gelb— 
Grim—Rot) eine starkę Wrkg. ein. Durch Zusatz von Thiosinamin bleichen Neublau 
u. Nilblau schneller ais Capriblau aus. (Photogr. Korresp. 69- 66—67. Mai
1933.) F r i e s e r .

Hermann Stadlinger, Geheimnistolle Sloffe in der Emułsicmsgelatine. Die Photo- 
gelatine onthalt teilweise noch unerforschte, chem. oder physikal. wirksame Bcstand- 
teile, dio teilweise die Lichtempfindlichkeit der Silbersalzemulsion, teils die Schleier- 
bldg. beeinflussen u. an die Gelatine ihro photochem. Aktivitat erteilen. Ubersicht 
iiber die diese Problemó botr. Patentliteratur. (Gelatine, Leim, Klebstoffe 1. 61—64. 
April 1933.) B a c h .

F. Jentzsch, Ober Feinkomentwiclier. Vf. fiihrt eine Reihe von Stellen aus der 
Literatur an, aus denen dio Ubercinstimmung verschiedener Autoren hervorgeht, 
daB bei Vergleich gleicher Dichten durch n.Foinkornentw. keine Verfeinorung des Korncs 
erzielt wird. (Photogr. Korresp. 69. 65— 66. Mai 1933.) F r i e s e r .

Raymond Davis und Gerald K. Neeland, Veranderung der photographischen 
Empfindlichkeit mit der Dauer der Entwicklung. Dio Yerss. der Vff. ergeben eine fur 
die einzelnen Plattensorten verschiedene Abhangigkeit der Empfindlichkeit von der 
Entwicklungsdauer. Bei der Angabe der Empfindlichkeit oder beim Vergleich der
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Empfindlichkeit ycrsckiedener Emulsionen ist es notig, diese Abhiingigkeit zu kennen. 
(Buli. Soc. franę. Photogr. Cinćmatogr. [3] 20 (75). 85— 94. 4/4. 1933.) F r i e s e r .

K. Weber, Ober Schleierbildungen dureh Farbstoff-ScMcermetallsakgcmische. Die 
von L u p p o -C ra m e r  (C. 1933. I. 885) beobachtete Schlcierbldg. beim Entwickeln 
photograph. Platten, die mit desensibilisicrenden Farbstoffen u. mit Mangan-, Ferro- 
oder (Jueeksilbcrsalzen impragniert sind, tr itt nur ein, wenn fiir das Metallsalz ein ganz 
bestimmter Entwickler verwendet wurde. Vf. nimmt an, daB dic Schlcierbldg. dureh 
die Leukobaso des desensibilisicrenden Farbstoffes bewirkt wńrd, dio dureh Reduktion 
dureh das Metallsalz entsteht. Der ganze ProzeB wird aber crst dann moglich, wenn 
die Red. des oxydicrten Metallions dureh den Entwickler mit geniigender Geschwindig
keit verlauft, was wieder von der Entwicklersubstanz u. der Alkalitat des Entwicklers 
abhangig ist. (Photogr. Korresp. 69. 34—36. Marz 1933. Zagrob, Phys.-chem. Inst. 
d. Univ.) FRIESER.

A. Seyewetz, Ober aromalische Azimide ais neue Mitlel gegen photographischen 
Schleier. (Photogr. Korresp. 69. 67—69. Mai 1933. — C. 1933. I. 3860.) F r i e s e r .

Gottfried Spiegler und Kalman Juris, Grundlagcn des neuen Verfahrms und 
Vorrichlung zur Herstellung ausgeglichencr Kopien. Um von harten Negativen gut ab- 
gestufte Kopien zu erhalten, wird zunachst ein unscharfes, hartes Diapositiv mit glasigen 
Lichtern hergestellt. Dieses wird beim Kopieren zunachst vor das Negativ gebracht, 
um die Schattenparticn zuriickzuhalten u. hicrauf wird ohne Diapositiv nachkopiert. 
(Photogr. Korresp. 69. 36—41. Marz 1933. Wien, Rontgentechn. Versuchsanst. d. 
Yereins Elektrotcchn. Versuchsanstalten.) F r i e s e r .

— , Das Farbphotographieterfahren nach Bariss. Das Verf. nach A. v. B a r i s s  
cntspricht einem yerbesserten Aufsaugeverf. Der Druckfilm wio das Gelatinepapior 
sind speziell hergestellt u. ais Farbstoffe werden bas. Farbstoffe von der Tyazin- u. 
Oxazingruppe verwendet. Das Farbbild kann in einigen Minuten hergestellt werden. 
AuBerdem wurde eine Kamera zur gleichzeitigen Aufnahme der drei Teilbilder her- 
gcstcllt. (Brit. J . Photogr. 80. Nr. 3809. Suppl. 18. 5/5. 1933.) F r i e s e r .

— , Sensibilisierte und gefiirbte Filme fiir Farbfilmpositńe. Bericht iiber das
E. P . 385293 von T e c h n i c o l o r  M o t io n  P i c t u r e  C o r p o r a t i o n  u .  L. T. T r o l a n d  
(C- 1933.1. 4524). Es wird ein Verf. beschricben, um die Form der Schwarzungskurve in 
ihren rerschicdenen Teilen verschiedcn zu beeinflussen, indem man eine sensibilisierte 
Emulsion in bestimmter Weise anfarbt u. mit Licht von bestimmter spektralcr Zus. 
kopiert. Das Verf. ist hauptsachlich zur Herst. von Positiven fiir das Aufsaugeverf. be- 
stimmt. (Brit. J . Photogr. 80. Nr. 3809. Suppl. 18—20. 5/5. 1933.) F r i e s e r .

Alfred Grabner. Die Farbenphotographic von Fluoresccnzcrseheinungcn an mikro- 
sko-pischen Prdparaten. Eine mkr. Beobachtung von Fluorescenzerscheinungen ist vor 
allem bei uneinheitlichen Kórpern wie organ. Geweben wichtig, da das makroskop. 
beobachtete Fluorescenzlicht oft eine Mischung von in verschiedencn Farben leuch- 
tenden Teilchen ist. Fiir seine Arbeit verwendete Vf. eino Apparatur der O p t. W e r k e
C. R e i c h e r t ,  Wien. Dio Fluorescenzstrahlung wurde mit dem gefilterten Licht einer 
Metallbogenlampe angeregt. Es wurden Dreifarbenaufnahmen von 30—45 mm Durch- 
messer hergestellt. Die Belichtungszcit fiir die einzelno Aufnalimo sehwankte bei 
Verwcndung von hóchstempfindlicbem panchromat. Materiał zwischen 4 Minuten u. 
1 Stdc. (Photogr. Korresp. 69. Nr. 5. Suppl. 15—17. Mai 1933.) F r i e s e r .

Kurt Jacobsohu, Bichtige und falsche Angabcn iiber die Empfindlichkeit des Auf- 
nahmematerials. Trotz aller Nachtcile der Empfindlichkeitsbest. nach dem Schwellen- 
wert tr itt  Vf. doch dafiir ein, daB Empfindliohkeitsangabo in Scheinergraden dureh 
Jlessung des Schwellenwertcsermittelt werden soli u. nieht durehVergleich mit Emulsionen 
bekannter Scheinerempfindlichkeit. Eino ideale Methode sieht Vf. in der schon am 
KongreB in Dresden vorgeschlagenen Verf.. welches die Empfindliehkeitsangabe auf 
die Schwarzung 0,1 iiber den Schleier bezieht. (Photographische Ind. 31. 483—85. 
17/5. 1933.) F r i e s e r .

Henry W. Bennett, Empfindlichkeitsbezeichnung H. <t- D. und Ezjm iłion  in 
der Kamera. Vf. zeigt an Beispielen, daB die Empfindlichkeitsbest. nach H u r t e r  
u. D r i f f i e l d  von den Ergebnissen der prakt. Priifung abweicht. Dies ist besonders 
bei Emulsionen mit starkem Durchhang u. Objekten mit groBcm Kontrast der F ali. 
Ais sicherste Priifung einer Emulsion wird die Herst. einer Reihe von Vers.-Aufnahmen 
empfohlen. (Brit. J . Photogr. 80. 237—38. 28/4. 1933.) F r i e s e r .

G. Geoghegan, Einige Bemerkungen uber die wahre Farbwiedergabe in der Photo- 
graphie. Vf. weist vor allem auf die Bedeutung der Farbę des Aufnahmelichtes fur
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die richtige Farbwiederga.be hin. Auch die Farbę des Lichtes, bei der die Farbphoto- 
graphien betrachtet werden, ist yonWichtigkeit, wenn groCe Naturtreue angestrebt wird. 
(Brit. J . Photogr. 80. Nr. 3809. Suppl. 16—18. 5/5. 1933.) F r i e s e r .

Loyd A. Jones & J. W. Mac Farlane, Oenaue Bestimmung des Yerldngerungs- 
faktors eines Farbfilters und des pholographischen Reflexionsvermogens farbiger Objekte. 
Vff. beselireiben sehr ausfiihrlich eine Apparatur, die zur Best. der photograph. Trans- 
mission u. Remission yon Filtern u. gefiirbten Fliiohen dient. Sio kann auch zur opt. 
Messung yerwendet werden, wobei mit einem Flimmerpliotometer heteroehrom photo- 
metriert wird. (Sci. Ind. photogr. [2] 4. 58—62. 98—102. Marz 1933. Kodak 
Lab.) Frieser .

Otto Heinrich, Die Erzeugung yon Farbenempfindlichkeilskurve.n photographischer 
Schichłen unter Beriicksichligung der Beleuchtungsfarbe. Bei der Best. der Farben- 
empfindlichkeitskurve einer Emulsion u. dem Aussuchen des tonrichtigon Filters muB 
die Farbę des Tageslichts beriieksichtigt werden. Die Best. der Lichtfarbe geschah 
durch Vergleich der Farbę eines metamoren Farbanstriches mit einer Vergleichsskala 
aus nicht metameren Farben. (Photogr. Korresp. 69. 69—71. Mai 1933. Reichenberg, 
Wissenschaftlieh-teehnisehe Arbeitsstelle fur Farbkunde.) F r i e s e r .

Kodak Ltd., London, iibert. von: Frank Luther White, Amerika, Sensibilisieren 
'photographischer Emulsioncn. Einer Halogensilberemnlsion wird ein Carbocyanin- 
farbstoff zugesetzt, der zwei Benzoselenazolkorne enthalt, dio dureh eine Trimethenyl- 
kette miteinander yerbunden sind, in welcher die H-Atome des mittleren C-Atoms

durch eine Alkyl-, eine substi- 
tuierte Alkyl-, eino Aryl- oder 
substituierte Arylgruppo ersetzt 
ist. Ais Sensibilisator eignet 
sich z. B. ein Quaternarsalz eines 
Selenocarbocyanins nebonst. all- 
gemeiner Struktur, worin A 
eine Alkyl- oder Arylgruppo, 

R  eine Alkylgruppe u. X ein Saureradikal bedeuten. (E. P. 390 406 voin 27/8. 1932, 
ausg. 27/4. 1933. A. Prior. 27/8. 1931.) G r o t ę .

Eugen RieC, Wien, Yerandem des photochemischen Verhaltens lichtempfindlicher 
Substanzen. Es werden Pyraziniumyorbb. bzw. dereń Substitutionsprodd. u. Deriw . 
mit Reagentien behandelt, die zur Bldg. quartarer Cyklammoniumsalzo fahig sind, 
worauf man sio entweder ohne weitere Umsetzung oder erst nach erfolgter Konden- 
sation, falls z. B. kondensationsfahige Methyl- oder Methylengruppen yorliegen, in 
gel. Zustand auf belichtete Halogensilberschichten einwirken laBt. — Beispicl: 1 Aqui- 
yalont 2,5-Dimełhylpyrazin wird mit 1 Aquivalent Dimethylsulfat yermischt, einige 
Zeit stehen gelassen, hierauf in W. (1: 1000) aufgelóst, worauf mit dieser Lsg. belichtete 
Platten oder Filmo zuniichst in der Dunkelkammer 1—2 Minuten behandelt u. dann 
bei gelbem Licht entwickelt werden. (Oe. P. 132933 vom 2/5. 1931, ausg. 25/4.
1933.) G r o t ę .

Werner Robert Busch Larsen, Koponhagen, Herstellung ton pholographischen 
Platten, Films, Papieren o. dgl. zum farbigen Aufnehmen oder Kopieren mit Farbraster- 
teilchen, die auBer den Filterfarben gewisse, dio Silberemulsion pensibilisierende Farb- 
stoffe enthalten, dad. gek., daB in Verb. mit den genannten Teilchen eine Silberemulsions- 
lago angebracht wird, u. daB die Filterfarben — vor oder nach ihrer Aufbringung auf 
den Trager — ganz oder teilweise mit dem fiir die betreffende Farbę geeigneten chem. 
Stoff entfarbt werden, um spater — in einem nach der Exponierung liegenden Stadium 
durch chem. Einw. die erforderliche Farbstarke zu goben. — Bei sauren Teerfarbstoffen 
wrird die Entfarbung z. B. mit NH3, NaOH o. dgl. yorgenommen. Die Heryorrufung 
der Farben erfolgt dann spater durch verd. Sauren. — Es werden weitere Ausfiihrungs- 
formen des Verf. beschrieben. (Dan. P. 43 894 vom 28/7. 1928, ausg. 23/3.
1931.) D r e w s .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Alexander Murray, Rochester, New York, 
Kollodiumemulsion fiir photographische Platten, bestehend aus einer A.-A.-Lsg. von 
Kollodium, enthaltend eine J-Verb. u. 0,2°/o Aceton auf l 1̂ —2°/0 Cellulosenitrat. Die 
Zusammensetzung ist z. B. folgende: 450 ccm A., 550 ccm A., 10,6 g Pyroxylin, 4 g 
NH4J , 7 g CdJj, 1,3 g CaCl2, 2 g  Aceton. (A. P. 1908529 vom 18/3. 1930, ausg. 
9/5. 1933.) G r o t ę .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erhohung der Haltbarke.il 
pholographischer Emulsionen. Zu den opt. oder hypersensibilisierten Halogcnsilber- 
emulsionen werden vor dem Aufbringen auf den Trager solche organ. Verbb. zugesetzt, 
die Ag-Salze bilden, welche mindestens so unl. wio AgCl sind. Eine solehe Verb. ist 
z. B. Athyllhiolriazol in alkoh. Lsg. (E. P. 390 037 vom 14/7. 1032, ausg. 20/4. 1933.
D. Prior. 24/7. 1931.) ; G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Lichthofschulzschichtcn fiir 
photographisches Materiał, bestehend aus Farbstoffen oder enthaltend Farbstoffe, die 
erhaltlich sind dureh Umsctzung von 1 Mol Furfurol mit 2 Mol l-Oxy-4-aminobenzol 
oder seinen D eriw . — Das Ausgangsmaterial wird beispielsweise hergestellt, indem 
96 Teile Furfurol in 1000 Teilen W. gel. u. mit einer wss. Lsg. von 137 Teilen l-Oxy-4- 
aminobenzolehlorhydrat versetzt werden. Naeh Zugeben einer Lsg. von 136 Teilen 
krystall. Natriumaeetat in 400 Teilen W. scheidet sieh naeh kurzer Zeit das Kondenr 
sationsprod. ab. (D. R. P. 576 819 KI. 57b vom 17/8. 1929, ausg. 17/5. 1933.) G r o t ę ,

Kodak Ltd., London, iibert. von: Merrill Wiliner Seymour, New York, Her- 
slellen von Filterschichten. Ais Liehthofschutz oder Filterschieht wird auf die Emulsion 
oder auf die Ruckseito des Films oder der Platte dio kolloidale Lsg. eines Indophenol- 
farbstoffes, z. B. p-AminodidthylanilinhydrocMorid, aufgebraeht. (E. P. 390 093 vom 
21/10. 1932, ausg. 20/4. 1933, A. Prior. 29/10. 1931.) G r o t ę .

Du Pont Film Manufacturing Corp., New York, iibert. von: Virgil B. Sease, 
New Jersey, Pliolographisclier Positivfilm. Der Film tragt mehrcrc liehtempfindliehe 
Schiehten u. dazwischen eine lichtundurchlassige Schielit, dio eine kleino Menge nicht 
empfindliehen, d. h. feinkornigen Halogensilbers suspendiert enthalt, das sich in den 
photograph. Badcrn leicht entfernen laBt. Die liehtempfindliclien Schiehten sind ent- 
weder auf einer Seite des Tragers iibereinander oder auf beiden Seiten des Triigers 
angeordnet. (A. P. 1905188 vom 2/8. 1930, ausg. 25/4. 1933.) G r o t ę .

Keller-Dorian Colorlilm Corp., New York, Herstellen stereoskopischer Filme 
miltels Linsenraslerfilme. Die auf einem gewohnlichen glatten Film aufgenommenen 
beiden stereoskop. Teilbilder werden derart auf einen Linsenrasterfilm dureh Pro- 
jektion kopiert, daB bei der Projektion des linken bzw. rechten Teilbildes die rechto 
bzw. linko Halfte dor im Projektionsobjekt befindlichen geteilten Blendo abgedeckt 
ist. Wird yon einem Positiv kopiert, so muB der Linsenrasterfilm dureh Umkehrung 
entwickelt werden. Bei der Projektion des Linsenrasterfihns kann man das Anaglyphen- 
verf. benutzen. (D. R. P. 572953 KI. 57 a vom 20/1. 1929, ausg. 25/3. 1933. F. Prior. 
23/1. 1928.) G r o t ę .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Holland, Diazolypiepapier. Der licht- 
empfindliche Stoff besteht aus einer oder melireren Diazoyerbb., von denen mindestens 
eine in Ggw. von W. primar ein solches in dem Benzolkern substituiertes Phenol bildet, 
daB dieses Phenol von einer der Diazoyerbb. in Form einer farbigen Verb. oxydiert wird. 
Ein solches Papier, das keine Azokomponente enthalt, hat einen Feuchtigkeitsgeh. 
von weniger ais l°/0 u. wird dazu vorher in einem evakuierten, mit Trockenmitteln 
yersehenen Raum getrocknet. (E. P. 391052 vom 3/11. 1932, ausg. 11/5. 1933. Holi. 
Prior. 10/11. 1931.) G r o t ę .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Donald Mc Master, Rochester, New York, 
Anlislatischer und lichthoffreier Kinofilm. Der Cellulosenitratfilm hat auf einer Seite 
eine panchromat. Emulsion, auf der anderen Seite eine inaktin. Farbstoffschicht u. 
dariiber eine sehr dunno Cellulosenitratschicht, die gleiehzeitig den Film antistat. maeht
u. ais Schutz fiir die Farbstoffschicht dient. (A. P. 1908527 vom 7/7. 1931, ausg. 
9/5. 1933.) G r o t ę .

Universal Pictures Corp., Amerika, Umkchren von Kinonegativen. Die ver- 
schiedenen Behandlungsstufen, namlich das Entwickeln, Bleichen, zweite Belichten
u. zweite Entwickeln, finden in ununterbrochenem Arbeitsgang statt. Hierzu wird das 
Filmband dureh hintereinandpr angeordnete Behalter mit den yerschiedenen chem. 
Behandlungslsgg. auf Rollen hindurchgefuhrt. Die Einrichtung wird besclirieben. 
(F. P. 744009 vom 27/8. 1932, ausg. 11/4. 1933. A. Prior. 16/10. 1931.) G r o t ę .

A.-G. fiir Filnifabrikation, Berlin, Herstellung ein- oder mehrfarbiger Lichłton- 
filme, dad. gek., daB man naeh der gemeinsamen Entw. der Ton- u. Bildaufzeichnungen 
eine von beiden mit Hilfe eines Lackes abdeckt u. die andere danach yerstarkt. (D. R. P. 
577 614 KI. 57b vom 14/5. 1930, ausg. 2/6. 1933.) G r o t ę .
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