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1933 Band II. Nr. 6. 9. August.

A. Allgemeine imd płiysikalische Chemie.
G. Monch, Zur Demonslration der Pumpwirkung von Wasserslrahl-, Quecksilber- 

dampfstrahl- uiid Diffusionspumpe. Ein móglichst einfacher Pumpaufbau mit selbst 
kerstellbarer Hg-Dampfstrahl- u. Diffusionspumpe u. gcmeinsamem SiedegefaB wird 
beschriebcn. Die Druckiinderungen des Vorvakuums zur Dampfstrahlpumpe, sowio 
des Yor- u. Hauptvakuums der Diffusionspumpe kónnen einzeln durcli 3 raumlich 
nebeneinander angeordnete Entladungarohren sichtbar gemacht werden. (Physik. Z. 34. 
303—04. 1/4. 1933. Erlangęn, Physikal. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

G. R. Yohe, Hiawatha XJ- Louder und Gordon A. Smith, Neue Laboratoriums- 
methoden fu r  den Unterricht in organisclier Chemie. IV. Pentanon-2 und Peniancm-3 
durch Ozydation der enlsprechenden sekunddren Alkohole. (III. vgl. C. 1932. II. 1113.) 
22 g Pentanol-2 werden m it 40 ecm W. u. 10 ccm konz. H 2S04 gemiseht; z u der FI. 
wird in kleinen Anteilen untcr Kuhlung auf 25—30° eine Lsg. yon 25 g Na„Cr20 7 in 
40 ccm W. u. 10 ccm H;SO., gegeben. Naeh 48 Stdn. wird m it 150 ccm W. versetzt u. 
dest., bis kein wasserunl. Anteil melir iibergeht. Das Destillat wird mit cincr kleinen 
Menge gesatt. Na2C03-Lsg. versetzt, die Retonschicht abgetrennt u. nach Troeknen 
mit wasserfreiem K2Ć03 dest. (99—105°). Ausbcute 74%. -— Die Vorschrift gilt in 
entsprechender Weise fiir Pentanon-3 (57°/0 Ausbeute). (.). cliem. Educat. 10. 374—75. 
Juni 1933. Delaware, Ohio, Ohio Wesleyan Univ.) L o r e n z .

Mizuho Sató, U ber den EinflufS der Warmestromung auf die Broum&ehe Beuiegung. I. 
Der EinfluB der Wiirmestromung auf die BROWNsehe Bewegung wird gastbeoret. 
untersucht. Es ergibt sich das llesultat, daS der EinfluB der Warmestrómung auf das 
in einem verd. Gase sieh bewegende Teilchen beobachtbar sein kann, wahrend der 
EinfluB auf die Bewegung in einem Gase von n. Druck nicht beobachtbar ist. (Z. 
Physik 80. 822—26. 23/2. 1933. Tokio.) S k a l ik s .

E. Berger, Beitrdge zur Tlieorie der Olasbildung und des glasigen Zuslandes. (J. 
Amer. ceram. Soc. 15. 647—77. Dez. 1932. — C. 1932. II. 3665.) R o l l .

Arne Ólander, Eine elektrochemische Unłersuchung von Messing. Es wird die 
C. 1933. I. 1564 beschriebene Apparatur fiir die Messung der Cu-Zn-Legierungen ver- 
wendet. Die Analyse der eingetaucliten Spitzen der gemessenen Elektroden ist be- 
schrieben. Die Potentiale des Elementes Znn. | (Li, Rb, Zn)Cl | (Zn, Cu)feat sind tabełlar. 
wiedergegeben. Ferner sind die Differenzen der Temp.-Koeff. bei fester u. fi. Zink- 
elektrode zusammengestellt. Es sind 46 Legierungselektroden bei Tempp. yon 333 bis 
626° gemessen. Das Zustandsdiagramm, das aus dem Verlauf der Potentiale hergeleitet 
ist, ist mit dem von B a u e r  u . HANSEN bis auf die Neigung der y-Phase ident. Die 
UmwandlungSwarmen der fi- u. <5-Phasen sind berechnet. Der Aktivitatskoeff. des 
Zn in der j/-Phase wird innerhalb der Vers.-Fehler gleich der Einheit gefunden. Die 
f-Phase ist ungeordnet, wahrend die y-Phase bei der Zus. Cu5Zn8 geordnet ist. Es 
sind die Ivurven angegeben, wie der Temp.-Koeff. verlaufen wiirde, wenn keine Atome 
dieser Phase fehlplaziert waren. Aus der cxperimentellen Kurve wird die Unordnungs- 
entropie berechnet, d. h. dio Entropie, die von den fehlplazierten Atomen herriihrt. 
Die Unordnung des y-Messings ist etwa ebenso groB wie dio von y-C(l8Ag.. Fiir die 
f}-Phase wird eine geordnete Struktur sowohl oberlmlb wie unterhalb der /J-Messing- 
umwandlung angenommen. Fiir eine solclie Legicrung von der genauen Zus. CuZn 
wird ein Unordnungsgrad von l °/0 geschiitzt. Die Sckmelzwarme des Zn ist zu 28,4 cal/g 
angegeben. (Z. physik. Chem. Abt. A. 164. 428—38. Juni 1933. Kopenhagen, Phys.- 
Chem. Inst. d. Univ.) G a e d e .

A. J. Allmand und L. J. Burrage, Eine thermodynamische Untersuchung von 
Systemem, des Typus PbCU— RCl—Il20  bei 25°. II. (I. vgl. C. 1928.1. 302.) Es werden 
neue EK-Messungen mit der Zelle Pb-Amalgam/PbCl2 +  KCl/Ag +  AgCl bei 25° 
mitgeteilt u. zur Unters. des Systems PbCl2—KOI—II20  ausgewertet. Fiir den Tripel-
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punkt PbClj-—2 PbCl2-KCl—Lsg. seheint sich die neuo Zus. 2,7 g PbCl2, 59 g KC1, 
1000 g W. init 0,4837 V ais wahrscheinlichste zu ergeben. Die Isodynen von PbC)2, 
KC1 u. H20  wcrden niiher untersueht. (Trans. Faraday Soc. 29 . 679—89. Juni 1933. 
London, Kings College.) R. K. M uller.

E rnst Janecke, t)bcr das System Methylalkóhol-Isobutylalkohol-Wasaer. Ge- 
ineinsam m it Klippel. (Vgl. M u e l le r ,  PuGSLEY u. FERGUSON, C. 1931. II. 2591.) 
Es werden die bishcrigen Unterss. der binaren Systeme, die dem ternaren System 
Methylalkohol-Isobutylalkohol-W. zugehoren, angegeben u. einige neu aufgenomraene 
Punktc sowie die Breehungsexponenten tabellar. wiedergegeben. Besonders untersueht 
wird fiir Isobutylalkohol-\V., die Entmischung im fl. Zustand zeigen, dns System: 
Fl.-Fl.-Gas. Die Dampfdruekkurve liiBt sich bierfiir durch die Formel 

log p =  —{3777,5jT )  — 9,6148 log T  +  37,9111 
darstellen. Es wird die Zus. des Dampfes, der sich mit den sich besehriinkt mischenden 
Fil. im Gleichgewicht befindet, festgestellt, wobei zuniichst fiir den Dampf das Mischungs- 
Terhiiltnis der Bestandteile beim Gleichgewicht mit beiden Fil. bestimmt wird u. weiter 
die Zus. des Dampfes, der beim Sieden m it nur einer Fl. im Gleichgewicht ist. Die 
Vers.-Methoden sind beschrieben. Aus den erhaltenen Beziehungen in der Zus. des 
Dampfes beim Sieden der beiden Fil. laBt sich auch fiir anderc Drueko das Verh. an- 
geben. Bei Drucksteigerung wandert die Zus. des Dampfes nach der Isobutylseitc 
hin. Bei 3000 mm Druck ist die niedrigste Siedetemp. nicht die, bei der die beiden Fil. 
sieden, sondern es gibt eine isobutylalkoholreiehere Fl. m it einer einheitlichen minimalen 
Siedetemp. Daraus folgt, daC sich bei Oberschreiten der krit. Temp. das Sieden ein- 
heitlieher Fl.-Gemische mit minimalem Kp. ergibt. Die Entmischungstempp. des 
ternaren Systems sind bestimmt u. tabellar. u. graph. wiedergegeben. Es wird dabei 
nufler von reinem W. von Gemischen mit 5,21; 9,7; 16,05; 20,2 u, 25,03% Methyl- 
alkohol ausgegangen u. eine bestinimte Menge Isobutylalkohol zugesetzt. Es sind die 
Entmischungsisothermen gezeichnet. Gemische mit hohem W.-Geh. zeigen bis 7.11 
cinem Geh. von 13% Isobutylalkohol eine Triibung in dem Temp.-Intcrvall wie die 
methylalkoholfreien VV.-Isobutylalkoholgcmische. Es findet Entmischung der gleichen 
Mischung oberhalb u. unterhalb bestimmter Tempp. sta tt. Sonst wachst das Ent- 
mischungsgebiet mit sinkender Temp. Es wird die krit. Kurve dargestellt, die die 
Gemische angibt, die bei den zugehorigen Tempp. gerade keine Bldg. zweier Fil. mehr 
zeigen. Sie ist fiir 0, 20 u. 25° durch Feststellung der D.D. u. Brechungscxponenten 
der zusammengehorigen Fl. u. der daraus sich ergebenden Zus. der Fil. bestimmt 
worden. Beim Mischen findet Kontraktion sta tt, denn die gefundenen D.D. sind etwas 
grdBer, ais sich nach der Mischungsregel errechnen liiBt. Die zugehorigen Gemische von 
Fl. u. Dampf des ternaren Systems beim Sieden unter Atmospharendruck sind graph. 
dargestellt. Ferner ist eine perspektiv. Darst. der Fl.-Flachę beim Sieden unter Atmo
spharendruck sowio des Entmischungsgobietcs gegeben, ebenso eine perspektiv. Darst. 
der Dampffliicho beim Sieden unter Atmospharendruck. AuBerdem ist das Sieden 
sich cntmischender Fil. graph. wiedergegeben u. besprochen. (Z. physik. Cliem. Abt. A. 
164- 401—10. Juni 1933. Oppau, Forschungslab. d. I. G. Farbenindustrie.) GaEDE.

Horacio Damianovich, Neue Beitrdge zur Kenntnis der Beziehungen zuńschen 
der Aktivie.rumjscnergie. der Molekule und den isokinelischen Temperaluren. (Vgl. C. 1930.
I. 162.) Es wird auf Grund energet. Betrachtungen gezeigt, daB — bei Fehlen be- 
sclileunigender Faktoren u. in Fallen, wo dio Gleichung von v a n ’t  H off-A rrheniU S 
anwendbar ist — die Aktivierungsenergien der Moll. naherungsweise den absol. Tempp. 
proportionai sind. Bei isothermen Umwandlungen yerhalten sich die Aktivierungs- 
energien wie die Logarithmen der umgekehrten Rk.-Geschwindigkeitskonstanten, bei 
monomolekularen Umwandlungen proportionai der mittleren Lebensdauer der Moll. 
Diese Beziehungen werden mit den Daten der Umwandlung von N20 , H J  u. C120  be- 
legt u. zur Bereehnung der Aktivierungsenergien u. des Einflusses von Beschleunigern 
benutzt. (A11. Inst. lnyest. cient. teenol. 1. Nr. 3. 15—29. 1930.) II. K. M u lle r.

S. E. Bresler, W. W. Druschinin und D. L. Talmud, Ober zweidimensiomle 
Jieaklionen. I. Unter „zweidimensionaler Rk.“ verstehen Yff. einen chem. ProzeB, 
der sich zwischen unl., obcrflachenakt. Moll. in einer Adsorptionsschicht abspielt. Ais 
Beispiel werden folgende 2 Rkk. untersueht:

CiJl^C H ./JH  +  Cn H,-COOII ^  CliH3lCH2OOCHi7C13 + FI.fi u.
2 C 1BII3lC H fiH  +  Cn H3lOHO ^  (C\rJ ł 3iCHfi).J{CCvJ I 3l +  II.fi.

In beiden Fiillen sind sowohl die reagierenden Stoffe ais auch die Reaktionsprodd. 
in ]V. unl. Mau liiBt daher die Rk. auf der Oberflache von W, vor sich gehen. Zur
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messenden Verfolgung des chem. Vorganges wird die Oberflachenspannung mittels 
der LANOMUIRBchcn Waage gemessen. Ais Ergebnis eines Vers. erhalt man die Ober- 
flackenspannungs-Zeitkurye in Abhangigkeit yon don Anfangskonzz. Je hóker die 
Anfangsoberflaehenspannungen, desto sehneller fallt die Oberflachenspannung mit der 
Zeit ab. In allen Fiillen wird ein Zustand zeitunabhangiger Oberflachenspannung 
crreicht. Zur Erganzung der Verss. wird vor u. nach der Rk. die Oberfliiehen-Ober- 
flachenapannungskurve aufgenommen. Unter der Annahme, dali die von einem Mol. 
besetzte Flachę sich wahrend der Rk. nieht iindert, ergibt sieli, daG die Mol.-Zahl auf 
der Oberflache wahrend der Rk. abnimmt. (Z. physik. Chem. Abt. A. 1 6 4 . 389—92. 
1933. Leningrad, Inst. f. chem. Physik, Labor. fur Oberfliiehenerscheinungen.) ElTZ.

Adolf Parts, Beme.rku.nq zu der Arbeit: ,,tlbcr die Neułralsalzwirkung bei den 
Ionenreaktionen" von A. v. Kiss. (Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 825.) Es ist nicht einzusehen, 
une eine konsequente Veranderung der Konz. der Rk.-Teilnehmer die Geschwindigkeits- 
konstanten unregelmiiBig beeinflussen soli. Die Behauptung, daB die Neutralsalzregel 
von Gr u b e  u . SCIIMID in den Lsgg. von 2-n. Salzzusiitzen an ungiiltig ist, ist nicht 
aufgestellt worden. Andrerseits lafit sich aber aus Wcrten der Arbeit von v. K iss 
durch Rechnung feststellen, daB die Regel nicht gelten kann. (Z. physik. Chem. Abt. A.
164. 439—41. Juni 1933.) GAEDE.

Robt. C. Brimley, Die Oeschwindigkeit der Absorption von Oascn durch Fliissig- 
keiten. Vf. weist darauf hin, daB bei der Absorption von C02 durch W. u. wss. Na OH 
das „Alter der Oberflache“ eine maBgebendc Rolle spielt, d. li. daB die geringe Ab- 
sorptionsgeschwindigkeit auf langsame Diffusion durch die FI.-Oberflache zuriick- 
zufuhren ist. Zu demselbcn SeliluB fiiliren auch Unterss. von D i r k e n  u . M o o k  
(C. 1 930 . I. 3572), aua dereń Absorptionsmessungen sich die Diffusionskonstante be- 
rechnen lafit. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 5 2 . 472—73. 2/G. 1933. Cam
bridge.) R. K . Mu l l e r .

F. Bourion und o. Hun, Kryoskopische Beslimrnun<j der viilligen Hydratation 
der Natriumchloridionen. (Vgl. C. 1 9 3 3 . I. 2639; vgl. auch C. 1 9 3 0 . I. 2370.) Es wird 
mittels kryoskop. Messungen die Hydiatation der NaCl-Ionen bestimlnt. Fiir NaCl 
in 1-molarer Lsg. wird NaCl-13,2H20  gefunden, in 0,5-molarer Lsg. NaCl• 15,6 H20. 
Es sind also die Na-Ionen viel starker hydratisiert ais die K-Ionen. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 1 9 6 . 1489—91. 15/5. 1933.) G a e d e .

Luigi Rolla, Lczioni di chimica generale o inorganica. Firenze: Parenti di G. 1933. (422 S.)
L. 70.

A ,. A to m s tr u k tu r . R a d lo c h e m le .  P h o t o c h e m ie .
K. Kułm, Die Entduckung des positiven Eleklrons. Allgemeinverstiindlicher Be- 

rieht. (Umschau Wiss. Teehn. 3 7 . 377—79. 13/5. 1933.) G. SCHMIDT.
L. Brillouin, Die sich erhaltendenFelderund diemetallischenElektronen. III . (II. vgl. 

C. 1933. I. 2647.) Vf. gibt eine Methode zur Lsg. von Problemen groBer Storung an. 
Sie gestattet das Problem der freien Elektronen in Metallen zu losen. Trotz einiger 
erforderlicherKorrekturen in der angeniiherten Formel bleiben alleSchlusse ungeiindert. 
Der moglielie Fehler in der Formel ist in der GroBenordnung der kinet. Energie eines 
freien Elektrona im Metali. (J. Physiquc Radium [7] 4 . 1—9. Januar 1933. 
Paris.) ' G. S c h m id t .

Walter Glaser, Ober geomeirisch-optische Abbildung durch Elektronensirahlen. 
Die Elektronenbewcgung in einem elektromagnet. Feld laBt sich ais opt. Stralilengang 
in einem inhomogenen, anisotropen Medium bschreiben unter Einfiilirung eines das 
Medium charakterisierenden Brechungsindex. Mit den Rechenverff. der geometr. 
Optik werden die Abbildungsgleichungen fiir Elektronen im zentralsymm. magnet. 
Feld liergeleitet. Auch der allgemeine A BBEsche Sinussatz wird auf Elektronen- 
strahlen ausgedeluit. (Z. Physik 8 0 . 451—64. 6/2. 1933. Prag, Inst. f. theoret. 
Phys.) RUPP.

Walter Glaser, Zur geomelrischen Elektronenoptik des axiaUyminetrischen elektro- 
magnzlischen Feldes. Mit Hilfe einer friiher abgeleiteten Formel (vgl. vorst. Ref.) fiir 
den Brechungsexponenten des allgemeinen elektromagnet. Feldes werden die Dif- 
ferentialgleichungen fiir die Bewegung von Elektronenstrahlen in axialsymm. Feldem 
aufgestellt u. Lsgg. fiir den Verlauf der Elektronenbahnen in elektr. u. magnet. Feldern 
angegeben. Es wird gezeigt, daB an elektronenopt. Instrumenten Bildiehler in gleicher 
Weise auftreten wie in der geometr. Optik, wie Aberration, Koma, Bildwólbung,
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Astigmatismus u. Verzeichnung. Dazu kommt noch ais spezieller Bildfaktor des elektro- 
magnet. Feldes die Bildzerdrehung. (Z. Physik 8 1 . 647—86. 7/4. 1933.) R u p p .

W. P. G. Swann und W. E. Danforth, Eine L insefur IIóhenstrnhlelektronen. Urn 
die Elektronen der Hóhenstrahlung zu konzentrieren, wird vorgeschlagen, zwei konzentr. 
Rohren zu vervvenden, zwischen denen ein elektr. Peld anliegt. An den Rohrenenden 
befinden sich Zahlrohre. Ein Elektron wird dann untcr der abbildenden Wrkg. des 
elektr. Peldes sowohl bei E intritt wie bei Austritt aus dem Rdhrensystem gezaklt. 
Bei einem Feld von 15000 V/cm sind Rohren von 30 m Lange erforderlich. (Pliysie. 
Rev. [2] 4 3 . 778. 1/5. 1933.) Rupp.

N. Thon, Neutron, Proton und Posilron. Nach der allgemeinen Auffassung iiber das 
Neutron ais ein Aggregat aus einem Proton u. einem Elektron inufite eine starkę Ten- 
denz der H-Atome besteben, sich spontan in Neutronen zu verwandeln, was zur Folgo 
haben wurde, daB die Anzahl der Neutronen bedeutend groBer sein miiBte ais bis jetzt 
angenommen wurde. Nach der Auffassung des Vfs. wird das Proton ais ein Aggregat 
aus einem Neutron u. einem Positron betraehtet. Somit erseheint das Neutron ais 
ein Elementarteilchen ohno elektr. Ladungen. Das Proton wurde demnach die Fiihig- 
keifc besitzen, in ein Neutron u. ein Positron zu dissoziieren. Die sehr geringe Anzahl 
der beobachteten Neutronen u. Positronen kann nach dieser Annahme durch die Tat- 
saehe erkliirt werden, daB die Dissoziation des Protons einen groBen Energiebetrag 
erfordert u. keineswegs spontan erfolgt. (Naturę, London 1 3 1 . 878. '17/6. 1933. Paris, 
Inst. de Chemie.) G. SCHMIDT.

Irćne Curie und F. Jo lio t, Experimentelle Beweise der Exi$tenz des Neulrons. 
(Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 1121.) Yff. zahlen die Verss. auf, die zur Annahme des Auftretens 
einer Neutronenstrahlung gefiihrt haben. Einleitend wird die geschichtliche Entw. 
der Annahme eines Teilchens mit der Ladung 0 gegeben. ( N e rn s t  [1903], Bragc, 
M e n d e le je w , L e n a rd .)  Vff. haben zum Nachweis der Strahlung, die bei Einw. 
der a-Strahlen von Po auf leichte Elemente entsteht, mit der Ionisationsmethode ge- 
arbeitet. Dabei wurde das groBe Durchdringungsvermogen der Po +  Be- u. der Po +  
B-Strahlung festgestellt. Die Po +  Li-Strahlung wird dagegen starker absorbiert. 
Werden IL-haltige Substanzen in den Strahlengang zwischen Po -f Be-Quelle u. der 
Ionisationskammer gebracht, so werden Protonen erzeugt, die den lonisationsstrom 
wesentlich erhohen. Die maximalen Reichweiten der Protonen sind zu 28 cm Luft- 
aquivalent im Falle von Po +  Be u. zu 10 cm Luftaquivalent fiir Po +  B bestimmt 
worden. Aus der Absorption der Po +  Be-Strahlung in verschiedenen Elementen 
kann geschlossen werden, daB alle Atomkcrne em ittiert werden kónnen; die den Kernen 
iibertragene Energie ist um so groBer, je kleiner ihre M. ist. W ilso n  - Au f na h men 
haben auBordem das Auftreton von zahlreichen Elektronenbalinen gezeigt, dereń 
Energien bis zu 107 e. V. betragen. Aus dcm Vergleicli der Absorption der Po +  Li- 
Strahlung u. der y-Strahlung des Po in leichten Elementen kann geschlossen werden, 
daB unabliangig von den Gesetzen des elast. StoBes die Po +  Li-Strahlung keine 
■y- oder Elektronenstrahlung, sondern eine Neutronenstrahlung ist. AnschlieBend 
werden Verss. uber dio Komplexitat der von Po +  Be emittierten Strahlung aus- 
gefiihrt. Um die relative Wirksamkeit der Neutronen u. der y-Strahlen festzustellen, 
werden bei den Absorptionsmessungen de;r Po +  Be-Strahlung yerscliiedene Fiillgaso 
der Ionisationskammer benutzt. Aus den bisherigenUnterss. kann angenommen werden, 
daB sich die in Be u. B angeregto Strahlung aus einer y-Strahlung u. einer Neutronen
strahlung zusammensetzt. Die y-Strahlung besitzt eine gróBere Quantenenergie ais 
die -/-Strahlung der Radioelcmente. Zur Best. der Absorptionskurve durch die Po +  
Be-Strahlung emittierter Protonen wird ein System von 2 Ionisationskammern be
nutzt. Die Po -f Be-Quellc befindet sich zwischen beiden Kammern, so daB sich die 
Iohisationsstrome kompensieren. Zur Erzeugung der Protonen wird vor einer Kammer 
eine Paraffinsehicht angebracht. Die Absorptionsmessungen der H-Strahlen zeigen 
das Auftreten von 2 Neutronengruppen mit Energien von 7,8- 10a e. V. u. 4,5 ■ 10° e. V. 
an. Die Existenz einer 3. Gruppe mit einer Energie von 5-106 e. V. ist walirschein- 
licli. Die Neutronen rufen beim Durchgang durch Materie keine merkliche Ionisation 
hervor. Nahert sich das Neutron einem Atomkern in hinreichend kleiner Entfernung 
u . wird durch elast. StoB genugend Energie dem Atomkern ubertragen, so wird dieser 
in Bewegung gesetzt. Das Neutron setzt, mehr oder weniger abgelenkt, seine Bahn 
fort, bis es einem neuen Atomkern begegnet. Diese StóBe sind wegen des geringen 
Wirkungsradius des Neutrons sehr selten. Die Absorption eines N eutronenbiindels  
setzt sich aus zwei Teilen zusammen, u. zwar aus der wahren Absorption durch Kern-
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zusammenstoBe u. ans der Diffusioń, die das Neutron nach dem KernzusammcnstoB 
erleidet. Die leichten Elemente erzeugen eine viel starkere Massenabsorption ais die 
Bchweren Elemente. Durch diese Erseheinung unterseheidet sich die Neutroncn-
strahlung von den anderen durchdringenden Strahlungen. (J. Physiąue Radium [7]
4. 21—33. Jan. 1933. Paris, Institu t du Radium.) G. SCHMIDT.

W. Wessel, Ubcr den Eleklroncnspin und die Theorie des Neutron.?. Vf. unter- 
sucht den EinfluB der aus Griinden der Quantenelektrodynamik vorgesehlagenen Er- 
klarung der DlRACsohen Gleiehung durch ein Spinpotential auf die Wasserstoff- 
feinstruktur. Der erganzende Term stimmt bis zu der erforderlichen Naherung mit 
dem nacli ScHRODINGERs Definition ungeraden Anteil des CoUŁOMBschen Potential 
iiberein. Daraus folgt, daB die Feinstruktur ungestort bleibt. Das Zusatzglicd gibt 
das Auftreten einer Reihe von sonst verbotenen Eigenfunktioncn frei, dio Zustando 
des Elektrons in unmittelbarer Nahe ( S  10” 13 cm) des Kerns darstellen. Es wird 
versucht, sie mit dem Neutron in Verb. zu setzen. Die zugehorigo Ladungsverteilung 
hat auf kurze Entfernungen ein Potential von Dipolcharakter. Neben demu Massen- 
defekt wird durch Abschatzung der StoBradius der Neutroncn gerado in der beob- 
achteten GroBenordnung erhalten. (Z. Physik 82. 415—44. 15/5. 1933. Coimbra, 
Univ.) G. S c h m id t .

Gerhard Kirsch und Robert Trattner, Atomzerlriimmemng unter Neutroncn- 
cmission. (Vgl. C. 1933. I. 2912.) Unterss. mit der repeticrenden W lLSO N-K am m er 
lassen eindeutig erkennen, daB vielo ais Absorber ver wendetę Elemente unter der 
a-Bestrahlung aus dem Po in geringem AusnmBe eine Sekundarstralilung abgeben, 
die ebenso wie dio Strahlung aus Be u. B fiihig ist, tort. schwere Korpuskularstrahlen 
zu erzeugen. Es wird eine Anzahl von Elementen systemat. auf derartige Effekto 
untersucht, indem auf das Dcckblatt der Expansionskammer die zu bestrahlende 
Substanz u. auf diese das mit Po aktivicrte Pd-Scheibchen mit der akt. Seite nach unten 
gelegt wird. Bei folgenden Elementen wurdo die Anzahl der Tertiarteilchen pro Zcit- 
einheit bestimmt: Li, Be, B, C, N, Mg, Al, S, Ee, Ni, Cu, Zn, Mo, Pd, Ag, Sn, W, P t, 
Au u. Pb. Zur Steigerung der Effekte wird der halbe Umfang der zylindr. Seitenwand 
der Kammer aufien mit einem 3 mm dickcn Pb-Blech ais Streukórpcr bekleidet. Bei 
manchen Elementen (0, Mg, Al, Pd) hatte dieses eine zum Tcil betrachtliche Erhohung 
des Effektes durch riiekdiffundierende Neutroncn zur Eolge, bei anderen (N, Zn) war 
diese MaBregel wirkungslos, was auf wesentliche Unterschiedo in den vorkommenden 
Geschwindigkeiten der Neutroncn sehlieBen laBt. Mit der GElGERsehen Zahlkammer, 
dereń Innenwande mit Paraffin bedeekt waren, wurdo die Absorbierbarkeit der Pd- 
Strahlung untersucht, w'oraus sich orgab, daB diese Strahlung in der Hauptsache wcicher 
ais die Hauptmengc der Be-Strahlung ist. Zusammenfassend haben dio Verss. ergebon, 
daB B rund den zehnfachcn, Be nahezu den hundertfachen Effekt der iibrigen 
Elemente, incl. Li, liefert. Elemente mit der goringsten Neutronenemission zeigton 
die groBten u. deutlichsten Effekte bei der Zertrummerung mittels Be-Neutroncn. 
Die Schwierigkeiten der Aufstellung eines Reaktionsmechanismus bei der Atom- 
zertrummerung unter Neutronenemission werdeu besprochen. (S.-B. Akad. Wiss. 
Wien Abt. I I  a. 142. 71—74. 1933. Wien, Inst. f. Radiumforsch.) G. SCHMIDT.

Gerhard Kirsch, Aiomzcrtrummerimg unter Neutronenemission. In Eortsctzung 
der Verss. des Vf. (vgl. vorst. Ref.) iiber die Atomzertrummerung unter Neutronen
emission bei einer groBen Reiho von Elementen wurden folgende 4 Elemente mit dom 
Kóhrenelektrometer gepriift: Mg, Ni, Cu u. Pb. Die Neutroncn hatten dabei im Falle 
des Rohrenelektrometers bis zum Ort der Tcrtiarstrahlencrzeugung mindestens 1 mm 
Messing u. eine etwas diinnere Paraffinschicht zu durchsctzen. Die Zahl der nach dieser 
Methode beobachtcten Tcrtiarprotonen liegt wesentlich hóher alś die mit der Wii.son- 
Kammer erhaltenen. Vorlaufige Beobachtungen nach der Scintillationsmothode mit 
RaC ais Primarstrahlenąuclle deuten auf groBo Erhohung der Ausbeuto mit wachscndcr 
a-Teilchengeschwindigkeit hin. (Naturwiss. 21. 332. 5/5. 1933.) G. S c h m id t .

L. W. Mc Keehan, Die Erhaltung der Energie und der Zerfall von Ba E. Wegcn 
der ^-Emission beim Zerfall des RaE wurdo von B o iir  die Giiltigkeit des Energie- 
erhaltungsgesetzes beim ZerfallsprozeB angezweifelt. Vf. zeigt, daB man dieser Schwierig- 
keit entgehen kann, wenn man die Instabilitat eines auBcrhalb des Kerns befindlichen 
Elektrons fiir dio Einleitung des ^-Zerfalls verantwortlich macht (ahnlich wio WOLFF, 
Physik. Z. 16 [1915]. 416). (Physic. Rcv. [2] 38. 2292—93. 1931. Yale Univ„ Sloanc 
Physics Lab.) S k a l ik s .
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L. M eitner und K . Philipp, Die Anregung poaUiver Elektronen durch y-Strahkn 
von ThC". Im  AnschluB an die Vcrss. der Vff. (C. 1 9 3 3 . I. 3677) iiber den Nachw. 
von positiven Elektronen, die in Verb. mit den in Be angeregtcn Neutronen u. y-Strahlen 
nuftreten, ist untersucht worden, ob ctwa aueh bei y-strahlenden Substanzen solehe 
Elektronen ausgelóst werden. Nach der DiRACschen Theorie ist zu erwarten, daB 
die Auslósung positivcr Elektronen durch y-Strahlen nur dann stattfinden kann, wenn 
die Energie der y-Stralilen gróBer alg 1,02- 10e Volt ist. Zu den Verss. wurde ais 
Strahlenquelle ein ganz schwaches ThB +  C +  C"-Praparat benutzt, das in einen 
1 cm dicken Pb-Zylinder eingefiilirt wurde, so daB im wesentliclien nur die hartc 
y-Strahlung des ThC" von 2,6-108 Volt Energie wirksam war. Auf etwa 160 W ilso n - 
Aufnahmen im Magnetfeld wurden neben den vom Pb-Zylinder ausgehenden negativcn 
Elektronen aueh 9 schnelle positive beobaehtet. Die Ausmessung der Kriimiming 
der 2 schnellsten dieser Elektronen ergab fiir die Energie den W crt von 1,62 bzw.
I,82-108 Volt ±  15%. Nach der D iR A C schen Theorie fiir stórungsfreie Elektronen
ist eine masimale Energio von 1,63-108 Volt zu erwarten. Die Entstehung der beob- 
achteten positiven Elektronen boruht auf der Weehselwrkg. der enorgiereiehen y-Strah- 
lung mit den Atomkernen des Pb. Durch die vorliegenden Verss. wird eindeutig be- 
wiesen, daB jcdenfalls schon y-Strahlen von 2,6-108 Volt Energio positive Elektronen 
zu erzeugen vermogen. (Naturwiss. 2 1 . 468. 16/6. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Chemie.) G. S c h m id t .

J. H. J. Poole, Iładioakiwilal von Samnrium und die Bildung der Hibemium- 
Hofe. Die Verss. von H e v e s y  u . P a h l  (C. 1 9 3 3 . T. 3874) iiber die Best. der Rcichweite 
der a-Strahlung von Sm lieferten Ergebnisse, die mit der JoLYSchen Arbeit C. 1923.
II. 897 iiber die sogenannten Hiberniumhofe iibereinstimmten. Letzterer fand fur das
Luftaquivalent des Badius eines Hiberniumhofes 1,15 cni, was mit der Reichweite 
des Sm-cc-Strahlos von 1,1 cm verglichen werden kann. Wird die Erzcugung eines 
Hofcs seit Entstehung der Erde durch a-Strahlung unter der Voraussetzung eines 
Sm-Kernes von einer GroBe, die in dem Hiberniumhof beobaehtet wurde, betrachtet, 
so treten gewisse Schwierigkeiten auf. Der Radius eines Hiberniumhofes ist 5 -10-< cm 
mit einem Zentralkern von 3-10_ 5 em Radius. Wenn dieser Kern eine reine Sm- 
Kugel ist, wiirde seine M. 8,7-10- 1 3 g betragen. Unter Benutzung des H e v e s y  u . 
PAHLschen Wertcs fiir die Anzahl der a-Strahlen pro g Sm (75 a-Teilchen pro g pro 
Sek.) wiirde diese Kugel 2-10“3 a-Teilchen pro .Tahr emittieren. Wird fiir das Alter 
der Erde 10® Jahro angenommen, so gelangt man zu einer Gesamtzahl von a-Teilchen 
von 4,0-1016 pro ccm. Quantitative Messungen iiber die Wrkg. der a-Strahlen auf 
sehr undurchsichtige Ytterby-Glimmer liegen nicht vor, dagegen zeigen Vcrss. an 
Ballyellenglimmer, daB 2-1018 a-Teilchen pro ccm erforderlich sind, um eine Ver- 
farbung, die einem schwachen positiven Hof in diesem Materiał entspricht, hervor- 
7-urufen. Unter der Annahme, daB die Hiberniumhofe vom Sm herriihren, muB ge- 
schlossen werden, daB entweder der Ytterbyglimmer besonders empfindlich fur die 
a-Strahlung ist, oder daB einige Umkehrungcn u. Verstarkungen der Hófe durch therm. 
oder ehem. Effekte im Laufe der Zeit hervorgerufen worden sind. Vf. neigt zur letzten 
Annahme, da ahnliche Verstarkungen der positiven Hofe beim Erhitzen auf eine be- 
stimmte Temp. beobaehtet worden sind. (Naturę, London 1 3 1 . 654—55. 6/5. 1933. 
Dublin, Trinity College.) G. SCHMIDT.

G. y . Hevesy, M. Pahl und R. Hosemann, Die BadionHivitiit des Samariums. 
Bei der Unters. der Radioaktm tat der seltenen Erden wurde mit dem Nachbarelement 
der noch unbekannten seltenen Erde der Ordnungszahl 61, namlioh dem Sm (62) be- 
gonnen. Die Messungen wurden dann auf alle ubrigen seltenen Erden mit der Ausnahme 
des Thuliums (69) ausgedehnt. Da yon den meisten seltenen Erden nur kleine Substanz- 
mengen zur Yerfugung standen, wurde zunaclist mit dem Spitzenzahler gearbeitet. 
Zu den Spitzenzahlermessungen wiirden die Substanzen erst móglichst fein gepulvert, 
dann eine Schicht von 0,5 mm Dieke auf eine Untcrlage ausgebreitet, die Oberflaehe 
plattgedriickt u. so nahe ais moglich an die dunne Stimfolio des Zahlers gebracht. 
Bei einigen Verss. wurde die zu messende Substanz in den Ziihler gelegt. Die zur 
Messung verwendeten Sm-Praparate lagen in Form von Oxyd oder Oetohydrosulfat 
vor. Alle Priiparate zeigten innerhalb der Versuchsfeliler dieselbe Aktivitat, woraus 
geschlossen werden konnte, daB die gemessene A ktm ta t nicht einer zufallig Torhandenen 
radioakt. Verunreinigung zuzuschreiben ist. Um zu priifen, ob die Aktivitat des 
Sm nicht von der Ggw. einer bekannten radioakt. Substanz im Praparat herriihren
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kann, wurden folgende chem. Unterss. init dem Sm angestellt. 1. Zusatz von Ba(N03), 
u. Ausfallen von BaS04, um das Ra u. seine Isotope zu cntfernon. 2. Zusatz von Zr20 3. 
(N03)2 u . Ausfallen von Z r(J03)2 bzw. Zr(P03)2, um das Th u. seine Isotope, sowie 
das Pa u. seine Isotope zu entfernen. 3. Zusatz von Pb(N03)2 u. Ausfallen von PbS, 
um die Isotope des Pb u. Bi zu entfernen. Diese Messungon habcn ergeben, daB die 
Aktiyitat des Sm innerhalb der Versuchsfehler proportional dem Sm-Geh. ist. Messungcn 
der Durehdringungsfahigkeit der Sm-Strahlung lieferten fiir die Halbwertsdicke einen 
Wert von 1,3 /( Al. Yon bisher bekannten Strahlen bat allein die /J-Strahlung des 
PaD ein so geringes Durehdringungsyermogen. Die Best. der Reichweite der Sm- 
Strahlung erfolgto mit einem App., der im wesentlichen aus einem Ziihlrohr mit durch- 
lochertcr Wand besteht. Konzentr. um das Ziihlrohr befindet sich ein Messingzylinder, 
auf dem die zu untersuchende Substanz angeschlemmt wird. Die Verss., bei denen 
die Versuchsbedingungen innerhalb weiter Grenzen variiert wurden, ergabcn fiir die 
Reichweite der Sm-Strahlung denselbcn Wert von 1,13 ±  0,04 cm bei 15° u. 1 at. 
Zur Kontrolle der obigen Messungcn ist in derselben Apparatur die Reichweite der 
oc-Strahlung von Po zu 3,89 cm bestimmt worden. Bei der Best. der Ionisicrung der 
Sm-Strahlung hat sich ergeben, daB die durchschnittliehe AusschlagsgróBe des Elektro- 
meters, welehe die Sm-Strahlung hervorruft, innerhalb 10% der yon der Po-Strahlung 
bewirkten war. Die Zahl der yon 1 g Sm ausgesandten a-Teilchen betragt 75 pro Sok. 
Daraus berechnet sich dio Halbwertszeit des Sm zu 1,2 1012 Jahren. Die auf Grund 
der GEIGER-NuTTAL-GAMOWsehen Beziehung berechneto Halbwertszeit liegt zwischen 
1012 u. 1014 Jahren. Der Vergleich der auf den zwei yerschiedenen Wegen berechneten 
Halbwertszeiten maeht es wahrselieinlich, daB die Radioaktivitśit des Sm nioht einem 
nur in geringen Spuren yorhandenen Bestandteil zuzuschreiben ist. Neben der Best. 
der Intensitat der a-Strahlung des Sm wurde beim Sm nach y-Strahlen gesucht. Ais 
Substanz diente Sm20 3. Eino Yariation der Schichtdicke ergab, daB das Durchdringungs- 
vermogen der Strahlung ahnlich ist wie das der durchdringenden y-Strahlung des Ra. 
Diese Feststellung legt dio Móglichkeit nahe, daB die gefundene schwaohe y-Strahlung 
von der Anwesenheit von Spuren Ra u. Th im Sm20 3 horriihrt. Gleiehzeitig mit der 
Unters. des Sm wurden auch die anderen seltenen Erden auf Radioaktivitfit gepriift. 
Verschiedene Praparato zeigten zum Teil eine starko Aktivitat, die jedoch auf ehem. 
Wege entfernt werden konntc. Insgesamt ergab sich, daB von den untersuchten seltenon 
Erden sich keine so stark akt. wio das Sm erwies. (Z. Physik 83., 43—54. 6/6. 1933. 
Freiburg i. Br., Univ.) G. SCHMIDT.

Gr. Gamow, Orwndztistand der Kern-a-Teilchen. Dio den a-Zcrfall begleitenden 
y-Strahlen riihren von dem Vorgang her, daB oin a-Teilchen den Kern mit einer Energie 
vcrlaBt, die kleiner ist ais die dem Grundzustand entsprechonde. Dor neugebildete 
Kem verbleibt in einem angeregten Zustand. Die relatiyen Intensitaton dieser Fein- 
strukturgruppen ergeben sich aus der Durchlassigkoit der Potentialschwello fiir die 
einzelnen a-Teilchenenergien. Diese Intensitiiten miissen schnell mit der Energio ab- 
nehmen u. werden noeh weiter yermindort in den Fiillen, wo die azimutale Quanten- 
zahl des herausgeschlouderten a-Teilehens nioht 0 in den angeregten Zustanden ist. 
In den Fallen des n-Zerfalls, wo dio azimutale Quantenzahl des a-Teilehens 0 ist, 
werden dio langsamen Gruppen der Feinstruktur sehr schwach sein. Dio Unters. der 
UnregelmaBigkeiten in der Veranderung der Kernradien in den yerschiedenen radio- 
akt. Familien hat ergeben, daB fiir gewisse Elemente die n-Gruppo der a-Teilehen eino 
azimutale Quantenzahl besitzfc, die yon 0 abweicht. Dieses gilt fiir RdAc, AcEm u. 
wahrscheinlich auch fiir AcC, RaC u. ThC. Aus diesem Befund geht hervor, daB die 
Kerne des urspriinglichen u. des neugebildeten Elementcs yerschiedone Spins besitzen. 
Fiir dieso Falle wird die relative Intensitat oiner n. Gruppo zugunsten der langsamen 
Gruppen betraehtlich yermindert. Boi solchen a-Umwandlungen kann die Feinstruktur 
viel leiehter nachgewiesen werden, da dio Intensitiiten der langsamen Gruppen sogar 
gróBer ais die der n. Gruppe sein konnen. Im Falle von RdAc, AcEm u. den 3 an- 
gefiihrten G-Prodd. sind relatiy starko langsame Gruppen beobachtet worden, wahrend 
fiir andere Elemente die Intensitiiten dieser Gruppen prakt. an der Beobachtungs- 
grenze liegen. Aus den relatiyen Intensitiiten der yerschiedenen Feinstrukturgruppen 
eines bestimmten Kerns lassen sich dio ontsprechendon azimutalen Quantcnzahlen 
bestimmen. Die Verss. sind noeh nicht so woit gediehen, daB ein Vcrgleich der Energie- 
niyeaus fiir alle Keme, fiir welche dio Feinstruktur gefunden worden ist, moglich ist. 
Es wird auf die Gleichheit zwischen den Kemniveaus yon ThC" u. AcX hingowiesen. 
Diese beiden Njyeausysteme unterscheidcn sich yoneinander nur um 40%, was in Verb.
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mit der Verandorung der Radien um 20°/o gebracht wird. (0,0 10~13 u. 7,9 10-13 cm.) 
(Naturę, London 1 3 1 . 618—19. 29/4. 1933. Leningrad.) G. S chm idt.

J. C. Jacobsen und C. B. Madsen, Die a-Ionisalion in DrucJckammem. Vff. 
untersuchen die Abhangigkeit der Ionisation durch a-Teilehen des Po vom Druck in 
einer zylindr. Ionisationskammer m it Zentralelektrode bei 900, 500 u. 300 V (vgl. 
S t e i n k e  u . S c h i n d l e r ,  C. 1 9 3 2 . II . 2287). Zwischen 0 u. 10 a t C02-Druck fallt 
dic Ionisation raseh, bei hoheren Drueken langsamer ab. Wenn sich das Po auf der 
Zentralelektrode befindet, betragt die Ionisation bei 10 a t 5— 10°/o des Wertcs bei 1 at, 
wenn sich das P raparat auf der Wand befindet, nur l°/0. — Bei Messungen der Hóhen
strahlung in Druckionisationskammern kann also der EinfluB radioakt. Verunreinigungen 
yernaehlassigt werden, weil die Ionisation durch a-Strahlen mit dem Druck abnimmt, 
wahrend dio Ionisation der Hóhenstrahlung mit dem Druck steigt. (Naturwiss. 21. 
350. 12/5. 1933. Kopenhagen, Univ., Inst. f. theoret. Phys.) L o r en z .

Hannes Alfven, Ursprung der Hóhenstrahlung. Dio vorhandencn Thcorien iiber 
den Ursprung der Hóhenstrahlen stehen nicht im Einklang mit den letzten experimen- 
tellen Ergebnissen, die anzeigen, daB die Hóhenstrahlen sehr schnelle Tcilchcn sind. 
Nach der Auffassung des Vf. befindet sich im Weltenraum eine Mischung von einfachen 
Atomcn u. groBen Teilchen. Zwischen den einfachen Atomen u. den groBcren Teilchcn 
konnen Zwischenwrkgg. yerschiedener Art angenommen werden. 1. Das einfachc 
Atom stoBt mit dcm groBen Tcilchcn zusammen; dabei findet ein Encrgicaustauseh 
zwischen dem einfachen Atom u. einem der Atome des groBen Teilchens statt. II. Das 
einfache Atom kann auoh auf das ganze groBe Teilchcn, das ais ein groBes Mol. bc- 
trachtet wird, einwirken. Diescs gesehieht, wenn das Atom nicht direkt mit dem groBen 
Teilchen zusammenstóBt, sondern es nur in einer bestimmten Entfernung passiert. 
Der Energicaustausch boruht dann auf elektr. Kriiften. Besitzt das groBe Teilchen 
eine M. von nur 10~10 g u. eine Geschwindigkeit von nur einigen km/Sek., so ist dennoch 
seinc kinet. Energie bedeutend grófier ais die des einfachen Atoms. Deshalb wachst 
dio kinet. Energie des Atoms prakt. bei jedem ZusammenstoB mit groBen Teilchcn, 
u. es ist wahrseheinlich, daB in einem geniigend langen Zeitraum das Atom Energien 
in der GroBenordnung von 10° oder 1010o. V. erlangen kann, wio sie in der Hóhen
strahlung beobaehtct werden. Unter Bcriicksichtigung der beiden moglichcn Zwischen
wrkgg. wird bei Darst. der Anzahl der Atome in Abhangigkeit yon ihrer Energie eine 
exponenticllo Kuryc crhalten, dic in Ubereinstimmung mit dem Experiment ist. (Naturo, 
London 1 3 1 . 619—20. 29/4. 1933. Uppsala, Univ.) G. S c h m id t .

Paul Kunze, Unłersuchung der Ulłrastrahlung in der WiUonkammer. (Vgl. C. 1933.
I. 3277.) Unterss. mit einer W lLSO N -K am m cr von 164 mm Durchmesser u. 42 mm 
Hohe. Die Kammcr befand sich in einer horizontalen eisenlosen Stromspule, die mit 
1000 Amp. u. 500 V 18 400 Gauss ergab. Bei der groBen Scharfe der erhaltcnen Spur- 
bilder waren Elcktrononenergicn von 10° V noch bestimmbar. Dio Grcnze der MeB- 
genauigkeit lag bei etwa 10'“ Volt. Zuerst wird dio auf die Kammerebene projizierte 
Richtungsverteilung der Ultrastrahlcn bestimmt, indem zum Vergleich eine auf gleichen 
Eliieheninhalt normierte sin2-Kurve wiedergegeben wird. Die Spuren yerteilen sich 
iiber den ganzen Winkelbereich, fallcn aber bevorzugt von oben ein. Die McBwertc 
scheinen systemat. von der sin2-Kurve in der Weiso abzuweichen, daB dio Flanken 
iiberstcilt sind. Jedoch liegen dieso Abwcichungcn innerhalb der Eehlcrgrenzcn. Bei 
der Untcrs. der Mehrfachspuren wird zuniichst die beobachtete Zahl der Spuren mit 
derjenigen yerglichcn, die raan aus der bekannten Intensitat in Mcercshohe zu erwarten 
hat. Ebenfalls durch Vergleichsbeobachtungen wird die Wahrscheinlichkeit zufalligcr 
Mehrfachspuren berechnet. Es wird die Formel der statist. Verteilung der Spuren 
auf dio Platten aufgestcllt u. auf dio beobachtete Verteilung angewandt. Fiir die cchtcn 
Mehrfachspuren wurden 3 Entstehungsartcn vorgeschlagen. 1. Auslósung von Sekundar- 
elektronen an festen Wanden. 2. Kernexplosion u. 3. ZweierstoB zwischen Partikeln 
glcicher M. Fur den ZweierstoB werden die StoBgleichungen aufgestellt u. eingehend 
diskutiert. Fiir den ZweierstoB zwischen ident. Teilchcn ist charakterist., daB dio ent- 
stehenden Mehrfachspuren nahezu parallelo Komponenten besitzen. AnschlicBend wird 
dio primare oder die Totalionisation bestimmt, je nachdem es sich um scharfe oder diffuse 
Ultraspurcn handelt. Vf. beschriinkt sich in semen Verss. auf die scharfcn Spuren, 
wobei dio Totalionisation auBer Betracht gelassen wird. Zur Auswertung der Messungen 
wurden 8 positive u . 2 negatiye Spuren mit Energien in der Nahe vo n  10° V heran- 
gezogen. Ein Gang mit der Voltgeschwindigkeit ist nicht erkennbar, ebenso fchlt 
auch ein EinfluB des Ladungsyorzeichens. Der auf Normalluft u. O berdeckung korr.
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Wert der Primiirionisation betriigt im Mittel 19 Ionermester pro cm Normalluft. Dio 
bei 10 Korpuskeln von ctwa 103 V Geschwindigkeit erhaltenen Werte schwanken 
statist. um einen Mittclwert, woraus der SchluB zu ziehen ist, daB es sich um Einheits- 
ladungen handelt. (Z. Physik 8 3 . 1—18. 6/6. 1933. Rostock, Physikal. Inst.) G. Schm.

Erwin Fim fer, Sekundarcffekte der kosmisclien Ultrastrahlung. Die Sckundar- 
strahlung beim Durchgang der kosm. Ultrastrahlung dureh Schiehten absorbierender 
Materie wird naher untersucht. Die Versuchsanordnung bestand aus 3 Ziihlrohren, 
dereń Dreifaehkoinzidenzen ais Funktion der Dieke des iiber die Zahlrohro gebrachten 
Materials bestimmt wurden. Fiir die Verss. wurden zwei Apparaturen hergestellt, 
die yollstiindig unabhangig yoneinander arbeiteten. Fiir dic mit einer Anordnung, 
die zur Messung der Siittigungskuryen an Pb, Fe u. Al verwendet wurden, beobaehteten 
Dreifaehkoinzidenzen kónnen 3 yerschiedenen Sekundarprozcssen (Gabelung, Mehrfach- 
strahl aus einem Atom, sukzessivo Auslósung) oiner primaren Strahlung zugeschrieben 
werden. Dio Zahl der ausgel. Sekundarstrahlen stieg mit wachsonder Dickc des iiber 
dem Ziihlrohr liegenden Mediums zu einem Maximum an, um boi dickercn Schiehten 
wieder abzufallen. Dor EinfluB sonnenzeitlicher Schwankungen der Ultrastrahlung 
wird ausgeschaltet. Dio in dem durchsotztcn Medium ausgel. Sekundarstrahlung er- 
reicht bei einer bestimmten Dicke (Sattigungsdicke) ihren maximalen Wert. In den 
vorliegenden Fallen lagen die Sattigungsdicken in Pb bei 1,6 cm, in Fe bei ctwa 2,5 cm 
u. in Al bei otwa 7 cm. Alle drei Werte entsprcchen in guter Ubereinstimmung einer 
Wasserschicht yon 18 cm Dickc. Die Intensitat der Sekundarstrahlung bei der Siitti- 
gungsdicke ist fiir dio 3 Materialien yersehieden u. zwar werdon in schwcren Medien 
mehr Sekundarstrahlen ausgel. ais in leiehten. Aus dcm Anstieg der Sattigungskuryen 
kann niiherungsweisc der Absorptionskocff. der sekundiiren Strahlen berechnet werden. 
Die gut iibercinstiinmenden Werte der Massenabsorptionskooff. (etwa 0,14 ącm/g) fiir 
dio 3 untersuohten Materialien deuten darauf hin, daB bei yerschiedenen Absorbern 
wescntliche Unterschiedo in der Zahl, nicht aber in der Hartę der Sekundarstrahlen 
bestehen. Parallelverss. iiber dio Absorption der Sekundarstrahlen aus Pb in Al er- 
gaben, daB eino Schicht von ctwa 6,5 cm Al dio sekundiire Strahlung aus Pb praltt. 
yollkommen absorbicrtc. Aus derrt Abfall der Kurven bei Schichtdicken, die groBer 
ais dic Sattigungsdicke sind, ist im Falle von Pb geschlossen worden, daB ais erregendo 
Primarstrahlung im wesentlichen eino weiohe Komponento der Ultrastrahlung in Be- 
tracht kommt. Ferner wurde festgestellt, daB durch soitlich u. unter den Zahlrohren 
aufgestellto Pb-Platten dio Zahl der Dreifaehkoinzidenzen erhoht wird. Diescs Ergebnis 
wird ais Strcuung der Sekundarstrahlen in diesen Metallcn gedeutot. Das Verh. der 
Sekundarstrahlung im Ubergangsgebiet Al-Pb wurde durch Aufnahme von Intensitats- 
kurven der zwei yerschiedene Medien durchsotzenden Ultrastrahlung untersucht. Dio 
reine A)-Kurve erreicht bei otwa 18 cm Wasseriiquivalent einen Sattigungswert; werden 
aber nach 10 cm Al diinne Pb-Schichten eingeschaltot, so wachst dio Zahl der aus 
der Schicht austretenden Sekundarstrahlen erheblieh an. Bei einer Pb-Schicht yon etwa
1 cm wird ein Maximum erreicht. Von da ab falit dio Sekundarintensitiit wieder stark 
ab. SchlieBlich wird mit einer Funffacli-Koinzidenzanordnung das Auftreten yon 
Sekundarstrahlgruppcn erwiesen u. ihre Haufigkeit untersucht. (Z. Physik 8 3 . 92 bis 
103. 6/6. 1933. Tiibingen.) G. S c h m id t .

Wesley M. Coates, Die Erzeugung von Róntgenslrahlen durch schnelle Qnccksilber- 
ionen. Beim Auftreffcn von schnellcn Hg-Ionen (vgl. C. 1933. I. 2780) auf Al, S, Mo, 
Ag, Sn u. Pb wurde dic Entstehung weicher Rontgenstrahlen beobachtet (Hiirte 
~2500 Volt). Verschiedeno Verss. (Absorptionsmessungen in Al, Glimmer u. Luft) 
zeigten, daB es sich um reine Rontgenstrah]ung ohne Beimischung von Korpuskular- 
strahlung handelt u. daB eino kontinuierliche Mannigfałtigkeit yon Wellenlangen nicht 
nachweisbar ist, obwohl sio nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Ferner wurde 
expcrimentcll sichergestcllt, daB dio Róntgenstrahlen durch dio Hg-Ionen u. nicht 
durch Elektronen erzeugt sind. Nach den Absorptionsmessungen wird aus leiehten 
Elementen dic 7l-Strahlung in Freihcit gesetzt. Mit Cu lconntc keino Strahlung beob- 
aehtet worden, u. mit schwereren Elementen (Mo, Ag, Sn, Pb) nur eine Strahlung, 
die nicht fiir das betreffende Element, sondern fiir Hg charakterist. zu sein scheint 
(wahrscheinlich Hg if-Strahlung). Dio gróBte Strahlungsintensitat wurde mit Pb 
beobachtet. — Es wurden dann Verss. zur Best. der Anregungskurvo gemacht; An- 
zeichen fiir Sattigung oder fiir Wellenlangenanderung bei Andemng der Energie der 
lonen wurden nicht gefunden. — Roho Schatzung der Ausbeute: Wenigstens 1 von 
2000 Hg-Ionen der Energio 2,3-106 eV setzt beim Auftreffcn auf Ag ein 2400-Volt-
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quant in Freiheit. (Physic. Rev. [2] 43. 837. 15/5. 1933. Univ. of California, Dept. oi 
Physics, Radiat. Lab.) S k a l ik s .

M. Wolf, Die Absorplionskoeffizicnten fiir Róntgcnslrahlen in  der Umgebung der 
L-Kanten bei den Elemenien Au, Pt und Ag. Die Messungen wurden mit Strahlungen 
durchgefiihrt, die nach der Drehkrystallraethode spektral zerlegt waren. Das experi- 
mentelle Verf. ist im Original eingehend beschrieben. Aus den gemessenen Absorptions- 
koeff. wird die Anzahl der Dispersionselektronen in den 3 Z.-Niveaus fiir die Elemente 
Au, P t u. Ag berechnet. Es stellt sich heraus, daB, wenn man von Ag nach Au—Pt 
iibergeht, die kontinuierliche Absorption im £j,-Niveau vergroBert u. diejenige im 
Lm-Niveau verringert wird. Diese Anderung geht parallel mit einer Anderung im 
Emissionsspektrum: von Ag nach Au u. P t iibergehend werden die L-Linien, die zu Ln 
gehóren, relativ zu denjenigen des i m-Nivcaus schwachcr. (Ann. Physik [5] 16. 
973—84. 20/4. 1933. Groningen, Natuurkundig Lab. d. Rijks-Univ.) S k a l ik s .

Hans Steps, Tolalreflexion von Riintgcnstrahlcn an Flussigkeitcn. Es wird eino 
Vers.-Anordnung zur Unters. der Reflesion von Rontgenstrahlen an freien Fl.-Ober- 
flachen beschrieben. Fiir die Messungen dient Cu K  a-Strahlung, die nach der Methode 
von R oss (Diffcrenzfi]terverf., C. 1 9 2 8 . II. 1063) monochromat. crhalten wird. — 
Zunaehst werden die Oberflachen verschiedener Fil. auf ihre Abbildungseigg. unter- 
sucht. AuBer Glas, das nur zum Vergleich diente, besitzen die Glycerin- u. W.-Ober- 
flache gute Abbildungseigg. Danaeh folgen AgN03- u. CaCI„-Lsg. u. schlicBiich Hg, 
das gegen Erschiitterungen sehr empfindlich ist. — Es wird dann das Reflexionsver- 
mdgen einiger Fil. u. Lsgg. verschicdener Konz. m it der Ionisationskammer gemessen. 
Die aus den gemessenen Rcflexionskurven ermitteltcn ((5 =  1 — ?t)-Werto werden mit 
den naeh den yerschiedenen Dispersionsformeln berechnetcn vergliehcn, wobei sich 
Ubereinstimmung bis auf einige °/0 ergibt. (Ann. Physik [5] 1 6 . 949—72. 20/4. 1933. 
Jena, Abbeanum, Univ.-Inst. f. angew. Optik u. wiss. Mikroskopie.) S k a l ik s .

J. Garrido, Orenzen der rdntgenographischen Meihoden bei der Untcrsuchung der 
Krystallstruktur. Zusammenfassender Yortrag iiber die in der Natur der rontgeno- 
graph. Unters. liegenden u. die durch experimentclle Ungcnauigkeiten bedingtcn 
Grenzen der Anwendung der róntgenograph. Methode. (An. Soc. espan. Fisica Quiin. 
3 1 . N r. 303. Revista 249— 63. 15/5. 1933.) R. K . Mu l l e r .

F. Regler, Magnetismus und Krystałlgittersiórungen. RonIgenographische Unter- 
suchungen an a.-Eisen. Die Unterss. wurden in der Form ausgefiihrt, daB dio zu unter- 
suchende, oberflaehlich abgeatzte Fe- oder Stahlprobe entweder in ein zylindr. Solenoid 
ais Kern eingefiihrt wurde, oder daB dem lamellierten Fe-Kern eines Solenoids zu 
untersuchende diinne Plattehen aufgesetzt wurden. Das Primarstrahlbundel fiel mit 
der Achse des Solenoids zusammen. Ruckstrahlaufnahmen: Methode der radialen 
Interferenzliniendicke u. der peripheren Interferenzpunktbreitc (vgl. C. 1 9 3 3 . II. 931).
— Die einzelnen Ergebnisse der Arbeit sind in Form eines kurzeń Rcferats schwierig 
wiederzugeben, es muB daher auf das Original verwiescn werden. Festgestellt wurden 
Veranderungen des Krystallgitters ferromagnet. Stoffe in magnet. Feldern. Diese 
Veranderungen sind sowohl von der GróBe u. der Art der magnet. Feldcr, ais aueh von 
dem Spannungszustand des untersuchten Materials abhangig. Die Ursaehen u. Zu- 
sammenhange der Erseheinungen werden besprochen. (Z. Physik 82. 337—54. 8/5. 
1933. Wien, Versuchsanstalt f. róntgentechn. Materialuntcrss.) S k a l ik s .

H. Kersten und Joseph Maas, Die Krystallstruklur von gefdlUen Kupfer-Zinn- 
legierungen. Wenn Sn zu einer verd., h., wss. l% ig. Lsg. von CuS04-5 H 20  gegeben 
wird, die im Liter weniger ais 12 ccm konz. H 2SÓ, enthalt, dann fallt eino Legierung 
aus, dereń Zus. u. Krystallstruktur der aus Śchmelze erhaltenen Cu3Sn-Phase ent- 
spricht. Enthalt die Lsg. mehr ais 20 ccm H 2SO, pro Liter, dann entspricht dio nieder- 
geschlagene I^egierung der a-Phase des Cu-Sn-Systcms (ebenfalls in Zus. u. Struktur). 
(J. Amer. chem. Soc. 55. 1002—04. Marz 1933. Cincinnati [Ohio], Univ., Dept. of 
Physics.) S k a l ik s .

Charles S. Barrett, Uber die Natur der feslen Lósung von Aluminium in Silbcr. 
Zur Klarung der Frage nach der Natur der festen Lsg. von Al in Ag werden genaue 
róntgenograph. Unterss. u. Dichtemessungen vorgenommen. Aus 99,99')/o*g- Ag u. 
99,970/oig. Al werden Schmelzen mit einem Geh. von 11,04 bis 22,59 Atom.-% Al her- 
gcstellt, dereń Analyse die Abwesenheit von AI20 3 u. sonstigen Verumeinigungen ergab. 
Zur Homogenisierung wurden die aus den Legierungen dureh Abdrehen hcrgestelltcn 
Stabe eine Woche lang bei 750° gegliiht u. dazwischen einmal taglich h. gehammert u. 
abgesehreckt u. zuletzt nochmals 3 Stdn, bei 710 ±  5° gegliiht, in W. von 15° ab-
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geschreckt, abgeschliffen u. abgcatzfc. Aus der Abwesenheit ortlicher Dichteschwan- 
kungen wird auf die einhcitliche Źus. der Legierungen geschlossen. Um boi den Róntgen- 
aufnahmen, die nach S achs u . W e e r ts  (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 2683. II. 2566) crfolgten, 
scharfere Interferenzen zu erhalten, wurde erneut erhitzt u. sehr langsam (40 Stdn.) 
abgekiihlt. Im letzteren Falle ergibt sich, daB bei einem Ansteigon des Al-Geh. von
11,04 auf 17,61 At.-% der Gitterabstand sich von 4,0655 A auf 4,0576 A linear ver- 
ringert (pro At.-°/o um 0,0012 A) u. gleichzeitig dio experimentell bestimmte D. linear 
von 9,728 auf 9,274 (pro At.-°/o um 0,069) zuriickgeht. Dio Gitterkonstante wurde bis 
zu einem Al-Geh. von 22,59 At.-%  gemossen u. betragt hicr 4,0782 A. Aus der guten 
Ubereinstimmung zwischen der Rontgondiehte, w-elche auf Grund der Theorie einer 
Substitution der Ag-Atome im Ag-Gitter durch Al-Atome borechnet wurde, m it der 
experimentcll bestimmten D. wird entgegen anderen Unterss. (vgl. P h e lp s  u. D avey , 
C. 1932. I. 1753) geschlossen, daB in der festen Lsg. von Al in Ag lediglich eine Atorn- 
substitution crfolgt ist. Anzeichen fiir eine festo Lsg. anderer Art oder fur die Existenz 
von Molekiilen in der festen Lsg. sind nicht vorhanden. (Metals and Alloys 4 . 63—64. 
74. Mai 1933.) R. G la u n e r .

J. Errera und H. Brasseur, lorueńpolarisalion in Kryslallen. Schon friihcr 
(C. 1932. II. 2928) war gezeigt worden, daB die Ionenpolarisation wasserfreier Krystalle, 
die von den Ionenschwingungen herriihrt, den Grund fiir den Unterschied zwischen 
DE. u. Quadrat des Brechungsindex (im Sichtbaren gemessen, auf A-w extrapoliert) 
bildet. Innerhalb einer Familio ist der yon den Ionen herrUhrendo Anteil der Gesamt- 
polarisation antibat dem Ionenradius, Ionenabstand u. der Elektronendeformierbarkeit. 
Vff. untersuchen nunmehr fiir eine grofiero Reihe von orthorhomb. Carbonaten u. Sul- 
faten, sowio von rhomboedr. Carbonaten die Ionenpolarisation langs den Achsen. Eb 
ergibt sich eine Móglichkeit, die Ionenschwingungen im Gitter zu lokalisieren. — An 
cincr Reihe von Hydraten wird weiter die durch das Krystallwasser verursachte Dis- 
persion untersucht, namlich an Mg-, Ca-, Sr- u. Ba-Platincyanur, die 7, 5, 5 bzw. 4 Moll. 
HjO enthalten. Dispersion wurde nur bei der Mg-Verb. beobachtet, u. zwar nur langs 
der Richtung senkrceht zu 001, das aucli die Spaltftóche darstellt. Vff. fiihren diesen 
Effekt auf einen Teil des Krystallwassers zuriiek, das nur schwach gebunden ist. Am 
Anfang ist die Dispersion der Theorie gemaB von einer Absorption begleitet. Auch bei 
CaS04-5 H20  u . Na2S20 3-5 H 20  scheint das W. iihnliche Wrkgg. auszulosen. (Physik. 
Z. 34. 368—73. 1/5. 1933. BriiBsel, Univ.) B erom ann .

S. C. Deb und H. B. Mohanti, Ober das ersle Funkenspeklrum von Tellur. Un- 
gefahr 90 Linien zwischen /  2606,91 A u. X 7135,34 A, die dom einfach ionisierten 
To zugeschrieben werden, werden mit ihren rclativen Intensitaton u. den entsprechenden 
Kombinationen in einer Tabello angegeben. (Buli. Aead. Sci. Agra Oudh Allahabad 1 . 
26—32. 1931—1932. Allahabad, Univ., Dep. of Physics.) P a t a t .

M. F. Crawford und A. M. Crooker, Das Kernmoimnt von Arsen. Dio Hyper- 
feinstruktur der 2-Elektronenspektra der schweren Elemente mit der Konfiguration 
eines s-Elektrona u. eines Elektrons anderen Typs ist zur Best. des Kemmomentes 
herangezogen worden. Die Linien des As IV-Spektrums A 3216, 3190, 3109 (4* 5 s3 6^ — 
4 s 5 p3 Pon°)’ die durch eine elektrodenlose Entladung erregt wurden, wurden mit 
einem Mehrfachprismenspektrographen untersucht. Es ergab sich, daB diese Linien 
groBe Hyperfeinstrukturen besaBen. Das Kernmoment von As ergab sich zu 11/.2 hj'2 ~r. 
I)ie Linie A 3216 (3̂  — nP 0°) ist in der fiinften Ordnung aufgel. worden u. zeigt
3 Komponenten, die in der Intensitiit vom Rot zum Violett abnehmen u. durch die 
Zwischenraume 0,907 u. 0,544 cm- 1  Toneinander getrennt sind. Die Linien A 3190 
(3<S’1 — 3Pi°) u. A 3109 (3 <S'j — 3-P2°) werden nicht vollig in der fiinften Ordnung aufgel., 
zeigen jedoch je 4 diskrete Komponenten. Das aus der Hypcrfeinstruktur dieser As IV- 
Linien abgeleitete Kemmomont stimmt mit dem sich aus der Hyperfeinstruktur von 
As I I  ergebenden iiberein. Die 4 s 5 p-Konfiguration des As IV u. die 4 p 5 .s-Konfigu- 
ration des As I I  lasson den EinfluB der Bindung auf die Kopplung erkennen. Die 
Kopplungsenergie zwischen den s- u. p-Elektronen wird fiir beido Konfigurationen 
ais gleich angenommen. Bei diesen Unterss. wurdo die Hyperfeinstruktur in mehreren 
nicht eingeordneten Bogenlinien beobaehtet. (Naturę, London 1 3 1 . 655—56. 6/5. 
1933. Toronto.) G. S c h m id t .

R. W. Wood, Durchlassigkeilsbandc der Alkalimetalle im UUravioUtt. Die vom Vf. 
friiher (C. 1 9 3 3 . I. 3418) beschriebene hohe opt. Durehlassigkeit von diinnen Na- u. K- 
Schichten auf der inneren Oberflache von QuarzgefaBen bei Temp. der fl. Luft wurden 
eingehend untersucht. Li ist weitgehend durchlasaig unterhalb 1800 A, Na bei 1900, K  bei
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2800, Rb bei 3100, Cs bei 4300 A. Es wurde eine Methode entwiekelt zur Hcrst. daucr- 
hafter Sohichten, dio ais Filter benutzt werden konnen, u. cs wurden quantitativc 
Messungen der Durchlassigkeit in den verschiedenen Spektralgegenden durckgefiihrt. 
(Physio. Rev. [2] 4 3 . 779—80. 1/5. 1933. Johns Hopkins Univ.) B o r is  R osen .

A. N. Benson und R. A. Sawyer, Fehlen einer nachweisbaren Hyperfeinslruktur 
in Strontium. Mit einer Hohlkathode ais Łichtquelle u. E a b r y -P e r o t  wurden ca. 
40 Linien des Sr I  u. Sr I I  in der Gegend 5600—4000 auf Hyperfeinstruktur analysiert. 
Weder die Sr II-Linio 4215, noch die besonders giinstige Sr I-Linie 5257 (5 s 4 d? D, — 
i d b p  3P2) u. 5481 (5 s 4 d3 D3 — 4 d 5 p3 D3) zeigen eine Andeutung von Feinst-ruktur. 
Sanitliehe Linien sind auBerst scharf. Es wird gefolgert, daB Sr keine Hypcrfein- 
struktur u. keine Isotopieversehiebung besitzt, die gróBer ais 0,050 era- 1  waren. (Physic. 
Rev. [2] 4 3 . 766. 1/5. 1933. Ann Arbor, Univ. of Michigan.) B o r is  R osek.

William W. Watson, Banderwpektrum des Bariumhydruls im nahen Ultrarot. 
(Vgl. C. 1933 .1. 2649.) Es wurden im Ultrarot 2 neue Bandensysteme des BaH  gefunden. 
Die intensivsten Banden des ersten Systems befinden sieh bei 8924 u. 9017 A. Dies 
System wird ais — 2 A’ identifiziert, mit dełnselben unteren 3X-Term wio bei dem 
roten 11I — ^-S ystem . Fiir den oberen 22'-TCrm erhalt man: Ą  =  3,232, Da =
— 1,323. 101 u. y0 — —4,84. Die sehr groBe Spinverdoppelung zeigt starkę Wcchsel- 
wrkg. mit einem nahen, tiefen “//-Zustand. Dieser 2//-Term wird ais oberer Term 
des 2 . ultraroten Bandensystems (oberhalb 10,052 A) festgestellt. (Physic. R ev. [2] 43. 
375. 1/3. 1933. Yale Univ.) B o r is  R osen .

A. Y . Eliason, Multipletls in den Spektren von Cb I I I  und Mo IV . Mittels des 
Gesetzes der irreguliiren Dubletts wurden aus den bekannten Termwerten der beiden 
ersten Elemente der isoolektron. Reihe Y t I, Z rH , Cb I II , Mo IV dio Termwertc der 
beiden letzten Elomento abgeschatzt. Dio Spektrcn wurden mittels eines 3-m. Konkav- 
gitters untersueht. Fast alle Linien aus den Ubergangen *F D°, iF  F°, *F G° (4 d? —
4 d- 5p) u . 1F D°, *F F°, *F G° (4 d2 5 s — 4 d2 5 p) in Cb I I I  u. Mo IV konnten identifiziert 
werden. Tormtabellon werden angegobon. (Physic. Rev. [2] 4 3 . 745—48. 1/5. 1933.
Berkeley, Univ. of California.) B o r is  RoSEN.

M. S. Desai, Die Absorptionsspektra von einigen Alkalifluoriden und die Di-sm-
zialionswdnne von Fluor. Vf. findot den Beginn der Absorption, die kontinuicrlich ist, 
fiir LiF  bei A 2160 A, fiir NaF  bei ). 2370 A u. fiir K F  bei A 2240 A u. berechnet nach 
der Formol 1/! =  B  — (Q -|- Lm  — L u f )  die Dissoziationswdrme des Fluors aus
den Werten von NaF u. KF zu D t\ — 76 ±  2 kcal (worin Ii die der Absorptionsgrenze 
entspreehende Energio in kcal, Q die molekulare Bildungswarmc u. Lm  bzw. LjiF  die 
Verdampfungswarme des Metalls, bzw. Fluorids ist). Fiir die Vcrdampfmujswarmt von 
L i folgt aus diesem Wert L u  =  29,4 kcal pro Gramnmtom. (Buli. Acad. Sci. Agra 
Oudh Allahabad 1. 116—18. 1931—1932. Allahabad, Univ., Dep. of Physics.) P atat.

S. C. Deb und B. Mukerjee, Ober das Absorplionsspeklrum des Calciumchlorid- 
dampfes. CaCl, wurde in N2 ais Puffergas bei 1200° verdampft u. sein Absorptions- 
spektrum m it einem LElss-Spektrographen (Spektrumliinge von ). 8000 A bis ). 2000 A, 
22 cm) aufgenommen. Ais Lichtquelle diente ein Unterwasserfunken zwischen Kupfer- 
elektroden. Es wurden zwoi Bandensysteme gefunden, eins, das bei ). 3916,8 A beginnt 
u. ein zweites, das bei X 2850 A beginnt u. sich bis A 2736,6 A erstreckt. Dio beob- 
achteten Bandenkópfo werden in einer ■ Tabello angefiihrt. Die Distanz zwischen den
2 Bandensystemen ist von der GroBe A v =  10000 cm-1, also von dersclben GroBen- 
ordming wio die Distanz des metastabilen Zustandes von Ca+ vom Grundzustande, 
(4 s2) 2/S'v, — (3 d2) 2D'/t 13650 cm” 1. Bei ungefahr ). 2640 A setzt kontinuierliche Ab
sorption ein. Dio von W a l t e r s  und B a r r a t t  (C. 1 9 2 8 . I. 2052) angegebenen 
Banden konnten nicht beobachtet werden. Almliche Absorptionsspektren wurden 
fiir SrCl2, SrBr2 und BaCl2 gefunden. (Buli. Acad. Sci. Agra Oudh Allahabad 1. 
110—15. 1931—1932. Allahabad, Univ., Dep. of Physics.) P a ta t.

A. K. DattaundM. N. Saha, Ober die Absorptions.ipeklra von gemUigten Ilalogen- 
rerbindungen mehrwertiger Elemente. Vff. untersuchten das Absorptionsspektruin von 
gasformigon CClv  SiCliy TiClt u. S n C l Licht<iuelle war ein Unterwasserfunken 
zwischen Kupferelektroden. Ais Spektrograph wurde ein Hilgcr E , u. ein dem Hilgcr E, 
ontsprechender LElSSscher App. verwendet. Alle dieso Tetrachloride zeigen konti
nuierliche Absorption ohne cino Spur von Banden. Der Beginn der Absorption liegt 
bei CCl4 bei l  2400 A, bei SiCl4 bei ). 2800 A, bei TiCl4 bei A 3280 A u- bei SnCl4 bei 
/. 3860 A. Fiir CCI,, u. SnCl4 ist die der Absorptionsgrenze entspreehende Energie Q 
gleich dem yierten Teil der atomaren Bildungswarme R  aus gasformigem C u. Cl, also



1933. II. Ai- A t o m s t e u k t u e . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 829

Q =  if/4, wonaeh die 4 C—Cl-Bindungen gleicliwertig waren. Bei der Verallgemeinerung 
des Ausdruckes Q =  R/n (n =  Wertigkeit) besonders in Hinbliok auf 2-wertige Halo- 
genide (HgCl2), ergeben siehUnstimmigkeiten. (Buli. Acad. Sci. Agra Oudh Allahabad 1. 
19—25. 1931—1932. Allahabad, Univ., Dep. of Physies.) P a t a t .

T. Iredale, Die Absorption der Halorjenderimte des Methans im nahen Ultraviolett 
und ihre Dissoziationsenergien. Vf. hatte friiher (C. 1932. I. 2137) angenommen, daB 
die langwellige Grenze der kontinuierlichen Absorptionsbande des CH3J  die Disso- 
ziationswiinne in CH3 +  J  angibt, was neuerdings von H e n r i c i  (C. 1933. I. 567) ais 
nicht zwingend angesehen wird. Die damals yerwendete MECKEsehe (C. 1930. II. 3368) 
Schatzung der Anregungsenergie des vierwertigen Kohlenstoffs ist in der Tat falsch. — 
Setzt man die Sublimationswarme des festen C zu 150 Cal an, so ergibt sich die Energie 
der C— J-Bindung roh zu 40 Cal. Beide Werte sind sicher zu klein (VAUGHAN u . 
K is t ia k o w s k y ,  C. 1932. II. 2608). Wenn CH3 konfigurativ dem Fluoratom ahnlieh 
ist, so wiirde die Dissoziationswarme D von CH3J groBer ais die von Chlorjod sein, etwa 
52 Cal. Die „mittlere riiektreibende Kraft“ Ł/2 fa von D a d i e u  u . KoHLRAtTSCH 
(C. 1931. II. 682) laBt folgende Z>-Werte berechnen: J - J  36, Br-Br 46, J-Cl 50, J-CH3 52, 
Cl-Cl 58.) Nimmt man ais Minimum fiir die Energie der C-H-Bindung im Methan 
102 Cal (>101, da Methan nicht mit H-Atomen reagiert; B o n h o e f f e r  u . H a r te Ć K ,  
C. 1929. I. 1536), so ergibt sich fiir die C-J-Bindung mindestens 52 Cal. Vf. schatzt 
sie zwischen 50 u. 65 Cal. — Es wird weiter der physikal. Sinn der Absorptionsgrenzen 
im fl. Zustand diskutiert. Dabei ergibt sich, daB es moglich sein muB, bei den Poly- 
halogenverbb. leichter ais bei den Monohalogeniden wirkliche Absorptionsgrenzen zu 
finden. Vf. hat die Absorption von gasfórmigem CH2J 2 u. CHJ3 im nahen Ultraviolett 
untersueht. Die Spektren sind die gleichen wie in alkoh. Lsg. ( L o w r y  u . S a s s ,  C. 1926.
I. 3225). Methylenjodid hat nur e i n Maximum bei 2900 A, Jodoform dereń zwei 
(bei 2940 u. 3450 A). Offenbar ist der ersto Schritt der Jodoformdissoziation Spaltung 
in CHJ2 (277 ?) u. J  (2P*/,). Auch bei J 3' treten solche Zwillingsmaxima auf. Zusammen- 
fassend betont Vf., daB die Energie der C-Hal-Bindung spektroskop, noch nicht Yóllig 
sichergestellt ist. (Z. physik. Chem. Abt. B . 20. 340—44. April 1933. Sidney, Physikal.- 
chem. Inst. d. U n iv .) B e r g m a n n .

Cheng Hua-chih und H. Conrad-Billroth, Optische Unlersuchungen des Perylens 
und seiner Derirale. IV. Das ultravioletlc Alsorplionsspeklrum von l,12-Derivaten und 
Isonieren. (III. Mitt. vgl. C. 1932. I. 1991.) Vff. untersuchen das Absorptionsspektrum 
eines neu dargestellten l,12-Perylenperoxyds u. zum Vergleich das von l,12-Dioxy- 
perylen, l,12-Dibenzoyldioxyperylen, Di-p-brombenzoyl-l,12-dioxyperylen u. Di- 
p-methoxybenzoyl-l,12-dioxyperylen, endlieh noeh das 3,10-Dioxyperylen, sein Di- 
benzoylderiv. u. das 3,4-Dibenzoylperylen sowie das Hexahydroperylen. — Die Spektren 
der 1,12-Deriw. zeigen die n. zwei Bandengruppen (A an der Grenze des Sichtbaren, 
B bei 39000 cm-1). Das l,12-Peroxyd ist absolut unahnlich dem 1,12-Perylenchinon, 
dagegen iihnlich dem l,12-Dioxyperylen u. seinen Estern. Die Peroxydgruppe hat 

naturlich ebensowenig eine eigene eharakterist. Absorption wie 
Was8erstoffperoxyd. Es liegt danaeh sehr wahrscheinlich 
nebensteliendcs Peroxyd vor. — Die Kurven der Dibenzoyl- 
deriw . von 1,12- u. 3,10-Dioxyperylen sind sehr ahnlieh, die 
der freien Oxyverbb. nicht. 3,10-Dioxyperylen ahnelt vielmehr 
dem 3,10-Perylenchinon — womit ubereinstimmt, daB 3,10-Di- 
oxyperylen sich leichter in 3,10-Perylenchinon iiberfiihren liiBt 
ais das l,12-Dioxyperylen, das unter denselben Bedingungen 
(mit Luftsaueretoff) nur bis zur Chinhydronstufe dehydriert 

wird. Vielleicht entlialten aber die untersuchten Lsgg. von 3,10-Dioxyperylen schon 
das zugehorige Chinon. — Fiir Hexahydroperylen habenZlNKEu. S c h n id e S |c h x t |c h  
Hydrierung in 1,2,3,10,11,12 angenommen (C. 1929. I. 2981), spater ZlNKE u. B enn- 
DORf  (C. 1932. I. 2951) in 1,2,3,7,8,9. Der opt. Befund stiitzt die erste Formel, die 
die Almlichkeit der Absorptionskurve mit der des Phenanthrens gut erkliirt. Die Kurve 
des Hexahydroperylens ist nur um 2000 em_1 nach dem Sichtbaren verschoben; die 
Intensitatsversehiedenheiten lassen sich — wie der Vergleich mit 9-Chlor-10-oxy- 
phenanthren zeigt — auf die Substitutionsverhaltnisse zuriickfuhren. Die Formel von 
Zinke u. B e n n d o rf  liiBt das Hexahydroperylen ais Anthraeenderiv. erseheinen, 
wofiir spektroskop, kein Anhaltspunkt gegeben ist. (Z. physik. Chem. Abt. B. 20. 
333—39. April 1933.) B ergm ann.

Adolf Parts und Arnold Tudeberg, Die Infrarotdispersion der Kohlensaure. Fiir
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die durch opt. akt. Schwingungen der Atomkerne eines C02-Mol. liervorgerufene Infrarot- 
dispersion wird eine Formel abgeleitet, aus der sieh durch Vergleich mit den von 
FUCHS (C. 1928. I. 1497) yerwendeten cxperimentcllen Daten das Dipolmomcnt der 
C—O-Bindung zu /t =  1 ,00-10“18 errechnen laBt. Die Verschiebung yon C-O-Kernen 
in Richtung der Valenzbindung bewirkt eine ca. 5-mal so gro Be Anderung des Dipol- 
moments ais eine solche senkrecht dazu. (An. Soc. espaii. Fisica Quira. 31. 319—‘24. 
15/5. 1933. Dorpat, Madrid u. Gottingen.) R. K. Muller .

Konrad von Fragstein, Ein Beitrag zur Bestimmung des Reflexionsverm6gm 
von Metallen im Sichtbaren und im UUraviolelt. Vf. berechnet aus dem Breekungs- 
ąuotienten u . der Absorptionskonstante nach der DRU D E schen Theorie das Reflesions- 
yermogen II von 8 Edelstahlen fur die Hg-Linien 577/79, 546 u. 435 m/t. R  ist nahczu 
yon der Wellenlange unabhiingig u. liegt zwischen 57 u. 62°/0 fiir die yerschiedenen 
Legierungen. Da sieli die opt. Konstanten durch Ausbldg. einer Oberflachenscliicht im 
Laufe der Zeit vermindorn, wahrend sich das Reflexionsverm6gen nur wenig andert, 
wird dieses nun direkt im K ii NIC!-M ARTE Ńsschen Spektralphotometer bestimmt. 
Die so gemessenen Werte liegen durchweg 4—6°/„ niedriger ais die berechneten Werte, 
was móglieherweise auf eine Verminderung des Reflexionsvermogens im Laufe der 
Zeit zuruckzufiihren ist. — N u n  wird nach einer lichtelektr. Methode das Reflexions- 
yermogen der Stahle, von Ag, Magnalium, HoCHHEIMScher Legierung, Ta, Te, Pyritii. 
Bleiglanz in Ultraviolett gemessen. B ei Ag liegen dio von Vf. gefundenen Werte des 
Reflexionsvermógens hoher ais dio von H a g e n  u . R u b e n s  (Ann. Physik 8  [1902], 1). 
Das Reflexionsvermógen von Ag nimmt beim Liegen an feuchter Luft ab. Das Re- 
flexionsvermogen der Stahle, das im Sichtbaren wenig von der Wellenlange abhangt, 
nimmt unterhalb 400 m/l langsam ab. Auch bei der IIoC H H Elirschen Legierung nimmt 
das Reflexionsverm6gen ab, ist aber bei 250 m/« noch 80% . Das Reflexionsverm6gen 
nimmt bei Magnalium von 85% (546 m//) auf 44% (254 m/t) ab, bei Te bis 350 m/< 
wenig, dann steiler ab (von 60 auf 12%), bei Ta bis 250 m/i wenig ab (■—■ 40°/0) u, 
steigt dann wieder an (44% bei 235 m/t). Pyrit u. Bleiglanz zeigen ein schwach aus- 
gepriigtes Maximum des Reflexionsverm6gens bei 320 m/t. (Ann. Physik [5] 17. 1—21. 
15/5. 1933. Breslau, Univ., Physikal. Inst.) L o r en z .

Rudolf Schenck und Hermann Pardun, Untersuchungen iiber die chemisckn 
Systeme der Lenardphosphore. I. Vff. gehen von der Ansicht aus, daB zwischen den, 
durch an sich indifferente Zusatze aktiyierten Stoffen u. den LENARD-Phosphoren 
enge Beziehungen bestehen. Sie stellen sich die Aufgabe, den Chemismus der mit 
der Lichtspcicherung yerbundenen reyersiblen Vorgange aufzukliiren, wobei ilinen die 
Ahnlichkeit zwrischen der Elektronenablósung durch Licht u. dereń Bindung durch 
geeignete Atome einerseits u. elektrochem. Prozessen andererseits wegweisend ist. 
Im einzelnen werden zuniichst die Systeme B i2S.yErdalkalisulfid untersucht, iiber die 
hinsiehtlich der Phosphorescenz das reichste Beobachtungsmaterial yorliegt. Frak- 
tionierter Abbau der Gemische mit II, u. Best. des H 2S/H2-Gleichgewichtes ergibt, 
daB Bi2S3 in Ggw. von SrS u. besonders von BaS viel schwieriger zu entschwefeln ist 
ais das ungemischte Prilparat u. daB in den Gemischen komplexe Verbb. mit dem 
Anion Bi2S4"  entstehen. Dio Bildungswarmen der Verbb. Sr(Bi,,SĄ) u. £a(Si2S4) 
werden zu 4173 bzw. 13380 cal ermittelt. (Z. anorg. allg. Chem. 211. 209—21. April 
1933. Munster i. W., Uniy., Chem. Inst.) KuTZELNIGG.

Rudolf Schenck, Untersuchungen iiber die chemischen Systeme der Lenard- 
phosphore. II. (I. ygl. yorst. Ref.) Die Unters. befaBt sich einerseits mit den Ausgangs- 
zustiinden der Phosphore, andererseits — in der Annahme, daB dio Erscheinungen 
der Phosphorescenz durch charakterist. chem. Stoffe, welehe eine gewisse Bestandig- 
keit besitzen, yeraidaBt werden — mit den Prodd. der Lichtwrkg. — Beziiglich der 
Erdalkalisulfid-BiaS3-Systeme ist anziuiehmen, daB das durch das Licht losgeloste 
Elektron dem komplexen Anion Bi2S4“" entnommen wird. Dabei kann entweder (Bi2S4)' 
oder das freie Radikal (Bi2S4) entstehen. Die Kationen (Ca, Sr oder Ba) kónnen ent
weder in den einwertigen Zustand oder in Metallatomo iibergehen. Den yerschiedenen 
Reaktionsmóglichkeiten entsprechen yerschieden groBe Energiespriinge; daher sind 
mehrere Banden zu erwarten, was die Erfahrung bestatigt. Aus der Lage der Banden- 
maxitna der Ca-, Sr- u. Ba-Phosphore (a-Banden) wird die Energie eines Molarąuants 
in Calorien berechnet. Die Differenz der erhaltenen Werte ergibt den Unterschied 
der Ionisierungswarmen der Erdalkalimetalle. Die Differenzen: Ecu — Esr =  3670 cal 
u. E ca — E Ba =  11220 cal stimmen mit den Bildungswarmen von BaBi2S4 u. SrBi2S4 
nahe iiberein. Daraus ist zu schlieBen, daB die Riickkehr des Elektrons in die Ruhelage
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zur Bldg. der Thiobismutite fiihrt. Zum Solilusse wird auf Grund der verschiedenen 
moglichen Lichtrkk. eine Systematik der Pliospliore entworfen. (Z. anorg. allg. Chem. 
211. 303—20. April 1933.) K u t z e l n ig g .

Alfons Schloemer, Phosphorescenz bei Olasem. Vf. gibt eine Zusammenstellung 
der Literaturangaben iiber Phosphorescenz bei Glasern. Eigene Verss. ergaben Phos
phorescenz bei Na-Silicatglasern, die m it Cu oder Cr oder Mn aktiyiert waren. Die 
Phosphorescenz trat nur nach Kathodenbestrahlung auf, nicht dagegen nach Be- 
strahlung init W-Licht. Da die Konst. glasiger Phosphore sich nicht mit der Gitter- 
bauvorstellung restlos erklaren laBt, nimmt Vf. dio Solvatationsthcorie zu Hilfe. Er 
ninimt an, daB die notwendige Orientierung der Atome durch Solvatation erreicht 
wird. (Glastechn. Ber. 1 1 . 128—29. April 1933. Aachen, Techn. Hochsch., Chem. u. 
Elektrotechn. Inst.) R o l l .

Fritz W eigert und E rnst Eberius, Lichtempfindliche Oberfliichenschichten. I II . 
(II. vgl. C. 1 9 3 3 . II. 18.) Die weiteren Unterss. an spiegelakt. LlPPM A NN-Em ulsionen  
zeigten, daB diese ihrc R otaktm tiit zwar langere Zeit behalten, daB sich die feuchte 
Oberflachenschicht jedoch dann kaum mehr abwischen liiflt. Es wurden ferner langsam 
getroeknete (spiegelakt.) Emulsionen nach dem (Juellen in W. abgeschabt, bei 35° 
geschmolzen u. damit nouo Platten pfśpariert. Dio entstehende neue Oberflaehen- 
schicht war bei l a n g s a m e m  Trocknen wiedor rot- u. spiegelakt. u. zeigte bei pola- 
risierter Erregung Dichroismus. Nach s c h n e l l e m  Trocknen, Erregcn u. Ent- 
wickeln entstanden keine Spiegel, dagegen war die Rotaktivitiit erhalten geblieben. 
Die rotempfindlichen Teilchen der urspriinglichen Oberflachenschicht wurden demnach 
durcli das Umschmelzen nicht zerstort, sondern ins Innorc der Schicht verlegt, wobei 
sie eine starkę Sensibilisierung fiir Rot bewirken. Boi entsprechender Behandlung 
urspriinglich schnell getroekneter Platten zeigte die neue Schicht nach dem Um
schmelzen u. l a n g s a m e n  Trocknen nunmehr dichroit. Spiegel, wiihrend sie nach 
s c h n e l l e m  Trocknen wieder die gleichen Eigg. wie zuvor hatte, also iiberhaupt 
nicht rot- u. spiegelakt. war. DaB die Trocknungsyorgango fiir dio Oberflaeheneigg. 
verantwortlich sind, konnten Vff. aucli dadureh zeigen, daB sie eine Schicht 10—20-mal 
anfeuchteten u. wieder rasch trockneten, wodurch neben der Allgemeinempfindlichkeit 
auch ihrc Rotempfindlichkeit erhóht wurde u. beim Entwicklen Oberflaehenspiegel 
entstanden. Es wurden Verss. mit verschiedenen Gelatinesorten gemacht. (Kolloid-Z.
12. 306—10. Marz 1933. Leipzig, Phys.-chem. Inst. d. Univ.) E. W o l f .

Guido Peri, Elettroni, onde, elettrieita secondo la nuova fisiea nella vita moderna. Milano: 
U. Hoepli 1933. (XX, 017 S.) L. 70.

A s. E le k t r o c h e m ie .  T h e r m o c h e m ie .
K urt Sitte, Ober eine mogliche gememsame Ursache von Subeleklronenladungen 

und Elektrophotophorese. Vf. gibt eineu Erklarungsvers. fur dio mehrfach gefundene 
Untersehreitung der Elementarladung an kleinen Teilchen. In  Analogie zu den in 
der Theorie der starken Elektrolyte auftretenden Ladungsverteilungen konnten die 
Teilchen eine Raumladungswolke von Elektronen, Gasionen, event. auch Ionen des 
Probekorpermaterials um sich festhalten, die ihre Beweglichkeit feeheinbar vergroBert 
u. so zu falsclien Werten fiir ihre Ladung fiihrt. Die gleiche — m it allem Vorbehalt 
wiedergegebene — Hypothese kann zur Dcutung der Elektrophotophorese heran- 
gezogen werden; die dabei auftretenden Effekte lassen sich gut erklaren. Die Priifung 
der Hypothese kónnte durch Messung der Fali- u. Steigzeiten in einem aus Gleich- 
u. Wechsclfeld zusammengesetzten Felde erfolgen. Ferner miiBten samtliche Probe- 
korper, an denen Subelektronenladungen gefunden werden, auch Elektrophotophorese 
zeigen. (Physik. Z. 3 4 . 473—78. 15/6. 1933. Prag, Physik. Inst. d. Deutseh. Univ.) E t z r .

Alfred Coehn und W erner Ziegler, t)ber eine unipolare Form. der Oleitkorona. 
Das Auftreten von Gleitentladungen wurde mit Hilfe der Photographie untersucht. 
Eesclireibung einer Methode, um eine Gleitkorona bereits bei Spannungen von 200 V zu 
erhalten. Bis 800 V tr itt  diese nur am positiven, bei hóheren Spannungen an beiden 
Polen auf. (Z. techn. Physik 1 4 . 246—49. 1933. Gottingen.) K o l l a t h .

Friedrich K laiber, U ber die Zilndbedingung von Niedervoltbogen und gitter- 
gesleuerlen Niedertoltbogen. Es werden die Bedingungen fiir die Zundung von Nieder- 
voltbogen u. gittergesteuerten Niedervoltbogen aufgestellt u. eine Reihe leicht zu- 
ganglicher Folgerungen fiir gittergesteuerte Niederyoltbogen gezogen. (Physik. Z. 3 4 . 
441—47. 1/6. 1933. Berlin, Chem.-phys, Lab. Falkenberg-Klaiber.) K o l l a t h .
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F. Liidi, Uber den Mechanismus der Elektronenauslósung im Kathodenfleck einer 
Bogenentladung. Vf. untersucht dio yerschiedenen bisherigen Theorien der Elektronen- 
befreiung im Kathodenfleck u. zeigt, daB sie einer strengeren Betrachtung nicht stand- 
halten. Sodann wird der Vers. gemaeht, die Elektronenbefreiung durch StóBe zweiter 
Art yon mehrfach geladenen positiyen Ionen zu erkliiron. (Z. Physik 82. 815—32. 
30/5. 1933. Baden. Schweiz, Phys. Lab. d. Brown-Boyeri A.-G.) K ollath.

Franz Johannes Havlicek, Rekombination von atomarem Wasserstoff beim tecb 
nischen Wolframlichtbogen. Die Wiedervereinigung des im Wolframlichtbogen von 
Atmospharendruck gebildeten atomaren H  wird experimentell yerfolgt. Die Wieder- 
yereinigung zeigt monomolekularen Charakter, wobei yielleicht ein ausgezeichneter 
Zwischenzustand eine maBgebende Rollo spielt. Die Temp.-Abhangigkeit der Ge- 
schwindigkoitskonstanten x  der Rk. liiBt sich durch die Gleichung x — 189 -e~ 2040/£T 
darstellen. Je  lioher also die Temp., desto grofiere Rk.-Geschwindigkeit der Wieder- 
yereinigung; bei Zimmertemp. betragt dio Halbwertszeit etwa 1/8 Sek. Die Frage, ob 
es sich yielleicht bei diesen hohen Drueken gar nicht um atomaren H ais Energietrager, 
sondern um einen hochangeregten mctastobilen Zustand des Mol. handelt, wird in 
den yorliegenden Unterss. offengelassen. (Helv. physica Acta 6- 165—97. 25/5. 1933. 
Zurich, Phys. Inst. d. E. T, H.) K ollath.

A. Giintherschulze und Hans Betz, Die Intensitat der Spektrallinien in der 
Olimmentladung des sogenannten bunien Wasserstoffs. Die yon den Vff. ais „hunter 
Wasserstoff14 bezeichnete Modifikation wird durch dio Unters. des bei' der Glimm- 
ontladung ausgestrahltcn Spektrums ais hoehgradig trockener Wasserstoff identifiziert, 
der Spuren von Hg-Dampf enthalt. U b er dio Intensitatsverlialtnisse in der Glimm- 
entladung in Abhangigkeit yom Wasserdampfgeh. ergab sich hierbei folgendes: Wird 
Wasserstoff, der mit Hg-Dampf yon Zimmertemp. gesatt. ist, durch P20 5 im Ent- 
ladungsgefiiB selbst von den letzten Spuren von Wasserdampf befreit, so iindern sich 
dio Intensitiiten der Viellinien des Wasserstoffs u. der gelben Hg-Linien 5790 u. 5770 
nicht wesentlieh. Die Intensitat von H a steigt beim Trocknen in der ersten Kathoden- 
schicht bei 330 Volt leicht anomalem Kathodenfall auf das Siebenfache u. wird dadurck 
wesentlieh groBer ais im Glimmlicht, ein Zeichen, daB yor der Kathode die Protonen 
kriiftig anregen. Die Intensitat der griinen Hg-Linie 5461 steigt beim Trockneu u. 
330 Volt Kathodenfall auf das 48-fache. Die beiden anderen Linien des Tripletts 
schoinen sich ebenso zu yerhalten. In der Anodenglimmhaut u. in den Wasseratoff- 
schichton yerhalten sich die Intensitiiten yollig anders. (Z. Physik 8 3 . 152—63. 14/6. 
1933.) K ollath .

Carl Ramsauer, Ein Beispiel vóllstandiger Analogie zwischen elektrischer uni 
mechanischer Schwingung. Es wird ein konseąuent durchgefiihrtes mechan. Analogon 
zu einem olektr. Schwingungssystem (Kapazitat, Widerstand, Selbstinduktion) an- 
gegoben. (Physik. Z. 3 4 . 459—61. 1/6. 1933. Berlin-Reinickendorf, Forsch.-Inst. d. 
AEG.) '  K o llath .

G. Mónch, Zur Theorie der Thermospannungen zwischen Halbleiter und Metali
auf Orund der Fermischen Statistik. E s wird fur ein Metall-Halbleiter-Thermoelement, 
fiir dessen Einzelteile Entartung-Nichtentartung-Entartung vorliegt, die Themo- 
spannung berechnet^ Zugrunde liegt die Annahme einer Temp.-Abhangigkeit der 
Elektronenkonz. *im Halbleiter nach der FERM lsehen Statistik (vgl. SoMMERFELD,
O. 1 9 2 8 . I. 1834). Aus der speziell fiir Kupferoxydul durchgefiihrten Reehnung, welche 
im wesentlichen nur das iiber den Halbleiter zu erstreckende Teilintegral des Gesamt- 
potentials enthalt, ergibt sich, daB die Temp.-Abhangigkeit der Elektronenkonz. allein 
tlie Thermospannung bestimmt. Die gefundencn Beziehungen werden mit den MeB- 
ergebnissen von V og t (C. 1 9 3 1 . I. 1070) yerglichen; die Ubereinstimmung ist besser, 
ais zu erwarten war. (Z. Physik 8 3 . 247—52. 14^6. 1933. Erlangen, Physik. Inst. d. 
U n iv .)  ETZBODT.

Herbert S. Harned und Russell W. Ehlers, Die Thermodynamik wasseriger 
Chlnnmsserstoffsdurelósungen nach Messungen der elcktromotorischen Krafte. (Ygl.
O. 1 9 3 3 . I. 2370.) Es sind die EKK. der K ette H 2 | HCL (m) | AgCl | Ag fiir die 
Tompp. von 0—60° bestimmt, wobei in 4 Serien von 0^—20°, von 15—35°, von 35—G0° 
u. von 45—60° gemessen ist. Die MeBgenauigkeit zwischen 0—40° betragt ± 0,01°, 
zwischen 45—60° ± 0,03°. Das Normalpotential Ea der Ag | AgCl-Elektrode wird fiir 
die Temp. von 0—60° berechnet, wobei eine 3-Konstantengleiehung benutzt wird, die 
die EKK. ais Funktion der Temp. gibt u. mit der Methodo der kleinsten Quadrate er- 
halten wird. Es wird eine Gleichung aufgestellt, um den Aktiyitatskoeff. der HC1 in
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was. Lsgg. fur das Temp.-Gebiet von 0—60° u. Konzz. von 0—4-mol. zu berechnen. 
Fur den scheinbaren Ionendurchmesser „a“ wird ein W ert von 4,3 A gefunden. Ferner 
wird der relatiye partielle molare Warmeinhalt der Saure u. daraus die relative partielle 
molare spezif. Warme bereehnet. Es zoigt sich gute tlbereinstimmung mit den ealori- 
metr. Werten. Der Temp.-Koeff. der relativen partiellen molaren spezif. Warme wird 
bereehnet. (J. Amer. chcm. Soc. 55. 2179—93. Juni 1933. New Haven, Connecticut, 
Yale Uniy., Dep. of Chem.) G a e d e .

Herbert S. Harned und Walter J. Hamer, Die Dissoziationskonstante des 
Wassers und die Dissoziation desWassers in Kaliumchloridldsungen nach elektromotorischen 
Kriiften der Ketten ohne Flussigkeitskontakt. (Vgl. C. 1 9 3 1 . I. 29. 1 9 3 2 . II. 2930.) Die 
Unterss. werden nach einer Vakuummethode mit luftfreien Lsgg. ausgefiihrt. Die 
Herst. des Materials ist beschrieben. Es werden die Ketten A. H , | KOH (m0), KC1 (m) | 
AgCl | Ag u. B. Ho I HC1 (»»„), KC1 (m) | AgCl | Ag fiir Tempp. von 0—60° gemessen, 
wobei m0 — 0,01-m"ol. ist u. m  von 0,005—3,5-mol. yariiert, u. die gefundenen Werte 
in Tabellen wiedergegeben. Die Dissoziationskonstante wird nach zwei Methoden 
bestimnit. Erstens mittcls der Kette A. u. dem Normalpotential E0 der Ketto 
H21 HC1 (m ) I AgCl | Ag u. Extrapolation der nach der Gleichung:
Ea — E0 +  R T /N  i 1-In mci/mon —

(R T)/(N F) ln (yn  7 o h ) / ( o h 2o) — (B  T)/(N  F) ln A' — (R  T)/(N  F) ln yH yci 
erhaltenen Kurven. Ferner wird K  bereehnet nach log K  — — 4787,3/T  — 7,1321 log 
T — 0,010365 T  -f- 22,801. Dio Ionisiorungswilrmo des W. wird nach A Ht — 21,926 — 
14,18212 T  — 0,04746 T- bereehnet. Dio zweite Methode benutzt die Ketten A. u. B, 
u. ist unabhangig von E0. Die dadurch erhaltenen A'-Werte zeigen gute Obercin- 
stimmung mit den Werten der 1. Methode. Es wird der Aktiyitiltskoeff. der HC1 in 
KCl-Lsgg. bereehnet, ebenso der relative partielle molare Warmeinhalt der HC1 in 
KCl-Lsgg. Das Prod. der Ionenaktmtatskoeff. des W. in KC1 711 yOH/ailsO wird aus 
der oben angegebenen Gleichung bestimmt u. die Dissoziation des H20  aus 
K =  (ynyOHl/fanzOj-wiH m oh bereehnet. Die erhaltenen Ergebnisse werden diskutiert. 
(J. Amer. chem. Soc. 55. 2194—2206. Juni 1933. New Hayen [Conn.], Yale Univ., 
Dep. of Chem.) G a e d e .

Herbert S. Harned und Harry R. Copson, Die Dissoziation des Wassers in 
Lithiumchloridldsungen. Es werden nach der Methodo von H a rn e d  u. H am er (vgl. 
vorst. Ref.) Messungen der Dissoziation des W. in LiCl erneut aufgenommen (vgl. 
C. 1 926 . I. 2438). Es werden die EKK. der Ketten: H 2 | LiOH (0,01), LiCl (m ) \ 
AgCl | Ag u. H2 I HC1 (0,01), LiCl (m) | AgCl | Ag bei 15, 20, 25, 30 u. 35° bestimmt, 
wobei m von 0,01—5-mol. yariiert. Es wird daraus das Normalpotential E0 der 
Ag | AgCl | Cl~-Elektroden bereehnet u. gute Obereinstiminung mit den Werten von 
H arned  u . E h le r s  gefunden. Die Dissoziationskonstante des W. wird nach den 
beiden von H a rn e d  u . H am er angowandten Methoden bestimmt. Es wird der Aktivi- 
tatskoeff. der HC1 in LiCl-Lsgg. bereehnet, ferner der Ionenaktiyitatskoeff. u. die 
Dissoziation des W. in LiCl-Lsgg. u. der partielle molare Warmeinhalt der HC1 in 
LiCl-Lsgg. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2206—15. Juni 1933. New Haven [Conn.], Yale 
Univ., Dep. of Chem.) G aede.

Herbert S. Harned und Russell W. Ehlers, Die Dissoziationskonstante der 
Propionsaure von 0—60°. Durch Messungen der Kette: H2 | IIP  (mj), NaP (?«2), 
NaCl (m3) | AgCl | Ag wird die Dissoziationskonstante der Propionsaure von 0—60° in 
Interyallen von 5° bestimmt. Es werden Gleichungen angegeben zur Berechnung der 
Dissoziationskonstanten, der Dissoziationswarmen u. des Unterschiedes der spezif. 
Wiirmen der Ionen u. der undissoziierten Moll. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2379—83. 
Juni 1933.) G a e d e .

Alfred Schmid und Paul Vógele, Die Halogenelektrode. 5. Mitt. (4, vgl. C. 1 9 3 3 .
II. 344.) Vff. setzen Unterss. von SCHMID u. WlNKELMANN (C. 1 9 3 0 . II. 2615) fort. 
An Stelle der friiher gemessenen Metallelektroden werden Halogeno yerwendet. Es 
werden fiir die Verss. Diffusionsgaselektroden benutzt. Es wird gezeigt, daB um so 
groBere Stromdichten erziolbar sind, je leichter das Halogen durch die Elektrodenwand 
diffundieren kann, daB dagegen die Halogenausbeuten mit zunehmender D. der Kohlen
zunehmen. Der zeitliche Ruekgang der Leistung, der auf zunehmenden Diffusions-
widerstiinden beruht, wird dadurch yerhindert, daB man die Depolarisationssubstanz 
in fl. Form (fl. Br2) mit geniigendem Oberdruek durch die Elektrodenwand preBt. 
Bei Anwendung yersehiedener Elektrolyte treten in bozug auf Spannung u. Strom- 
st&rke starkę Differenzen auf. Die Leistung der Zelle mit HC1 ist ungefahr doppelt
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so groB ais die bei Anwendung von LiCl, NaCl, KG'l, H N 03, H2S04. Entsprechende 
Messungen mit fl. Br, ergeben fiir KBr u. NaBr-Lsgg. sehr hohe Leistungen. Bei Be- 
nutzung der gleiehen Kohleelektrode erreiehen die Stromstiirken fiir Br2 nicht die Werte 
von dem viel weniger dichten Chlorgas. Vff. nehmen an, daB dio Konz. des gel. Chlors 
oder Broms fiir Potential u. Leistung maBgebend ist. Somit handelt es sich bei der- 
artigcn Elektroden 2. Art wie bei gewohnliehen Metallelektroden nur um die beiden 
Phasen: Leiter 1. u. Leiter 2. Klasse, da das gel. Halogen, phasentheoret. betrachtet, 
mit dem Elcktrolyten ident. ist. Dio Hypothese, daB ein Stoff nur dann elektrochcm. 
reagieren kann, wenn er sich in der Leiterbahn befindet, ermóglicht eine Erklarung 
fiir dio unterschiedlichen Leistungen verschiedener Elektrolyte: verschiedene Loslich- 
keit des Gases in den verschiedenen Elektrolyteti. Es wird eine Vcrs.-Anordnung be- 
schrieben, bei der die Halogenelektrolytlsg. bestimmter Konz. an einer unangreifbaren 
Elektrode vorbeiflieBt. Es wird die Abhiingigkeit der Leistung der Bromelektrode 
(3%  Br», 0,1-n. NaCl-Lsg.) von der Stromungsgeschwindigkeit der Lsg. u. von der 
Temp. bestimmt. Die Leistung steigt mit steigendor Geschwindigkeit u. naliert sich 
asymptot. einem Grenzwert, Temp.-Erhohung um 10° beschleunigt in dem Gebiet 
von 0—30° die Rk. um 90%. Ferner wird eine Stromdiehte-Bromkonz.-Kurve aut- 
genommen. Unterss. 3%ig. Br2-Lsgg. in Salzlsgg. (LiCl, NaCl, KC1, MgCl2, CaCI,, 
SrCCj BaCl2, NaN03, Na,SG4, NaCI03, NaBr, KBr) verschiedener Konz. werden durcli- 
gcfuhrt u. der spezif. EinfluB der gegenvalenten Ionen gezeigt. Zusammenfassend wird 
festgestellt, daB dio Leistung der Halogenelektrode abhangig ist von der i\onz. des 
Halogcns u. des Elcktrolyten u. von der Art des Elektrolyten. Dio Ergebnisse werden 
ais wichtige Stiitze fiir die Auffassung angesehen, daB fiir den Vorgang der elektro- 
motor. Stromerzeugung die gegenvalenten Ionen von wesentlicher Bedeutung sind. 
(Helv. chim. Acta i 6. 366—75. 2/5. 1933. Basel, Phys.-Chem. Inst. d. Univ.) Ga ed e .

Alfred Sehinid, Willy Winkelmann und Paul Vogele, Abhiingigkeit des Poteniials 
in fremdionigen Elektrolyten. Beitrag zur Frage der Potentialbildung. G. Mitt. (5. vgl. 
vorst. Ref.) Vff. besprechen die Ergebnisse der fruheren Arbeiten. Alle Beobaehtungen 
ftthren dazu, anzunehmen, daB das Hauptergebnis der Unterss., namlich die spezif. 
Wrkg. der gegenvalentcn Ionen, mit dem Primarvorgang selbst, mit der elektromotor. 
Betatigung der Stoffe, in wesentlichem Zusammenhang steht. Fiir die elektrochcm. 
Yorgiinge im engeren Sinne, d. h. fiir die, dio sich m it „elektr. Energietónung“ in einer 
elektrochcm. Zelle abspielen, kommt zur Grundbedingung, daB es sich um reine Ionen- 
rkk. handelt, die zweite: Lokalisierung der Rkk. an zwei Elektroden. Ais dritte Be- 
dingung fiir eine maximal mogliche Umsetzung chem. in elektr. Energie fordern Vtf. 
eine bestimmte Konz. u. eine bestimmte „elektromotor. A ktivitat“ der gegenvalcnten 
Ionen. Jeder Geschwindigkeit der Rk. entsprieht eine bestimmte minimale Konz. 
der in einem bestimmten Grade elektromotor. akt. gegenvalenten Ionen, die erreicht 
sein muB, damit kein Verlust an zu gewinnender elektr. Arbeit, also keine Polarisation, 
auftritt. Bei der Potentialbldg. handelt es sich um einen Vorgang, der sich zwischen 
der elektromotor. wirksamen Substanz u. den gegenvalenten Ionen abspielt u. der 
deshalb ,,Halbionenrk.“ genannt wird. Das heiBt, daB, in iibertragenem Sinn, diese 
Rk. mindestens zweiten, in manchen Fallen auch holieren Grades ist. Mit der Hypo
these der Halbionenrk. ergibt sich auch eine neue Vorstellung iiber das Wesen der 
chem. Polarisation. Ehe die Grenze dęr Rk.-Geschwindigkeit u. damit die masimale 
Grenzstromdichte erreicht ist, ist die Entstehung der elektr. Energie mangels ge- 
ntigender lonenkonz. mehr oder weniger gehemmt, wodureh reduzierte, aber zeitlich 
konstanto Potentialwerte zustande kommen, die jenseits der durch Konz.-Polarisation 
móglichen liegen. (Helv. chim. Acta 1 6 . 398—403. 2/5. 1933. Basel, Phys.-Chem. Inst. 
d. Univ.) Ga e d e .

A. RlUS und V. Arnal, Untersuchung des Poteniials der Chlorelektrode und ihre An- 
uendungen zur Analyse. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I I . 2490.) Vff. zeigen, daB sich zur Darst. des Verh. 
einer Pt-Elektrode in wss. Cl2-Lsg. am besten das Gleichgewicht 2C1' +  2 © =  Cl2 heran- 
ziehen liiBt, das einer G 2-Elektrode mit dem Potential e =  f0 +  [ R T  log (Cl2/Cl/2)/2i'] 
entsprieht. In stark saurer Lsg. (pK =  2,27) stellt sich das Potential rasch konstant 
ein, in alkal. Lsg. (ph =  12,66) wird kein konstanter Wert erreicht. Die besten Er
gebnisse liefern ausgegliihte Pt-Elektroden. Die HdO-Konz. scheint zwischen 0,001 
u. 0,01-n. das Potential nicht zu beeinflussen, ebenso nicht ein Zusatz von KJ. Per 
im Laufe des Vei-s. erfolgende Potentialanstieg laBt sich auf Anderung der die Elek
trodę umgebenden Lsg. zuriickfuhren, die durch Riihren zugleich mit dem Potential
anstieg wieder teilweise ruckgangig gemacht wird. In  saurer Lsg. ist das mit u. ohne
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Ruhren erreiehte Endpotential prakt. dasselbe, in ałkal. Lsg. ist cs bei Ruhren wesent- 
lich niedriger. — Dio bei Zugabe von NaOH auftretenden Potentialspriinge werden 
durch Verfliichtigung u. Zers. des Cl2 etwas verwischt. — Hypochlorite kónnen mit 
der Cl2-Elektrode acidimetr., z. B. mit HCI, titriert werden, wenn man die Zahl der 
zwischen dem ersten u. zweiten Potentialsprung zugesetzten ccm Siiure verdoppelt der 
Reclinung zugrundolegt. Der Fehler gegeniiber der Best. mit Arsenit u. mit H 20 2 
betragt ca. 1%. I m einzelnen wird der EinfluB der Ggw. geringer Carbonatmengen, 
der Konz. an CIO' u. an Cl2 auf diese acidimetr. Best. uutersucht. Bei ca. 700 mV 
wird eine Diskontimiitiit der potentiometr. Kurve beobaehtet. (An. Soe. espafi. Fisica 
Quiin. 31 . 325—47. 15/5. 1933.) R. K. Mu l l e r .

H. Cassel und Ilse Voigt, Die Wirtschaftlichkeil der Druckelektrolyse des Wassers. 
Es wird der EinfluB des Druckes auf das Einzelpotential der H-Elektrode bei der Druck- 
elektrolyse untersucht. Dabei wird die elektr. tlberspannung der elektrolyt. H 2-Er- 
zeugung an einer Ni-Elektrode gegen eine platinierte Pt-Elektrode unter H,-Drucken 
von 1—25 a t bei Stromdichten von 1—10 mA gemessen. Dio Versuchsanor”dnung ist 
beschrieben. Alle Verss. werden bei 19° ausgefiihrt. Die Mefiergebnisse werden in 
Stromspannungskonnlinien gezeigt, die den Logarithmus der Stromdiehtc in Abhiingig- 
keit von der Oberspannung darstellen. Beiin Arbeiten mit einer Stroindichte von 
1—-10 mA/qem wird Konz.-Polarisation vermieden u. die Kennlinien haben grad- 
linigen Verlauf. Die Oberspannung sinkt bei einer Steigerung von 0 auf 9 a t Uber- 
druok mit grofier Genauigkeit um 0,030 Volt. Bei weiterer Drucksteigerung geht sie 
weiter herunter, jedoch allmiihlicher. Um zu untersuehen, ob durch Oxydationswrkg. 
der konz. H2SO., Depolarisation an der Kathode hervorgerufen wird, worden Messungen 
mit 1-n. H2SO,„ 2-n. HCI u. 1-n. KOH durchgefiihrt. Die erhaltenen Kennlinien sind 
eine Bestiitigung der ersten Verss., u. es ist dio Erniedrigung der H 2-0berspannung 
durch Druek an Nichtelektrolyten in den verschiedenen Losungsmm. ais gesicherter 
Tatbestand anzusehen. Eine Erklarung dieser Erscheinungen ergibt sich aus den 
Theorien von B o w d e n  (C. 1 9 3 0 . I. 1273) u. von V o l m e e  u. E r d e y -G r u z  (C. 1 9 3 1 .
I. 30). Es wird die Wirtschaftlichkeit der Druckelektrolyse auf Grund der beobachteten 
betrachtliehen Energieersparnis bei der elektrolyt. H,-Darst. in (jbereinstimmung mit 
L a w a c z e c k  u . N o e g g e r a t h  betont. Auf Grund der Theorie, die aueh fiir die 0 2- 
Elektrode gilt, ist eine entsprechende Wrkg. an der Anodo zu erwarten. (Z. Ver. dtsch. 
Ing. 7 7 . 63G—38. 17/0. 1933. Berlin, Inst. f. Phys. Chem. d. T. H .) G a e d e .

H. Cassel und I. Voigt, Zur Druckelektrolyse des Wassers. Inhaltlieh ident. mit 
der vorst. referierten Arbeit. (Naturwiss. 2 1 . 331. 5/5. 1933.) G a e d e .

Charles D. Coryell und Don M. Yost, Das lieduklionsjiotenlial ton Vanadinsdure- 
Vamdylion in Chloriaisscrslof/saurelosungen. Es wird die EK. des Elementes P t | 
VOCI2 HV03 +  HCI | HCI IHgCl +  Hg gemessen. Die Konz. der HCI ist in beidon 
Halbelementen dieselbe, um Flussigkeitspotentiale jzu yermeiden. F.s wird die Darst. 
des Materials u. die Ausfuhrung dor Verss. beschrieben. Die Ergobnisse der EK.- 
Messungen bei 25,00° sind tabelliert. Bezogen auf das Wasserstoffpotential =  0 wird 
fiir das Red.-Potential in 1 m HCI —1,0216 V gefunden. Fiir versehiedcno Vanadium- 
konzz. bei gleicher HCl-Konz. ist E "  (bereehnet nach E  +  0,05 915 log [HV03/(V0 H )]) 
innerhalb der Vers.-FeliIergrenzo konstant, daraus folgt, daB dio Aktivitiitskoeff. fiir 
beide Vanadiumverbb. konstant sind u. beide die gleicho Anzahl V-Atome enthalten. 
Es wird eino Erklarung fiir die starko Anderung des Ileduktionspotentials mit der 
Sauiekonz. gegeben. Durch Messung der EK. bei 33,90° wird der Temp.-Kocff. bestimmt. 
Daraus wird die Warmetonung der Red. zu —29 350 cal bereehnet. (J . Amer. chem. 
Soc. 55. 1909—15. Mai 1933. Pasadena, California, Gates Chem. Lab., California Inst. 
of Technology.) G a e d e .

E. A. Kopilowitsch, t)ber Hysleresiserscheinungen beirn reziproken Magneto- 
slriklionseffekl. Es werden an einem Ni-Stab Messungen iiber die Abhangigkeit des 
reziproken Magnetostriktionseffektes (Anderung der Magnetisierungsintensitiit bei 
Deformation) von der Remanenz durchgefiihrt. Ein Ni-Stab wurde in dem Feld einer 
Spule magnetisiert, dann wurde der Stab in der Langsrichtung belastet u. dadurch 
eine elast. Deformation heryorgerufen. Die Remanenz des Stabes u. die Anderung 
der Magnetisicrungsintensitat bei der Belastung wurde nach der ballist. Methode 
gemessen. Es ergab sich ein hysteresisartiger Verlauf der untersuchten Abhangigkeit. 
(Physik. Z. Sowjetunion 3. 542—44. 1933. Charków, Ukrain. Physikal.-Teehn. Inst. 
[Orig. dtsch.].) Ju z a .
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A. Ciccone, Der Halleffekt im Beryllium. Vf. hat den HALL-Effekt von 99,5%ig.
B e untersucht. Fiir die HALL-Konst. 11 =  d ji-E /Il (d =  Dicke des Blechs, i =  Strom- 
starkę [primar], E  =  H a ll-E K ., H — magnet. Feldstarke) findet der Vf. bei 27490 
Gauss im Mittel +  0,0024. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. f6] 1 7 . 305—08. 19/2. 
1933. Pisa, Physikal. Inst. d. Univ.) SCHNUKMANN.

S. Valentiner und G. Becker, Bemerkung zu unserer Arbeit: „Susceptibilitat 
und elektrische Leitfdhigkeit ton Cu—Mn-Legierungen.“ Es werden einige Unstiminig- 
keiten in der C. 1933- I. 2372 referierten Abhandlung berichtigt. (Z. Physik 82. 833. 
30/5. 1933. Clausthal, Physikal. Inst. d. Bergakad.) K lemm.

B. Cabrera und H. Fahlenbrach, Diamagnetismus von Wasser bei verschiedenen
Temperaturen. I. W lLLS u. B o e k e r  (C. 1 9 3 3 .1. 1416) glaubten gefunden zu haben, daB 
die Temp.-Abhiingigkeit der Suseeptibilitat des W . von der Vorbehandlung abhangig ist, 
ja daB sogar die Temp.-Koeff. verschiedenes Vorzeichen haben konnen. In Gegensatz 
hierzu ergaben die Unterss. der Vff. mit einer von CABRERA u. TORROJA konstruierten 
empfindlichen Torsionswaage, die an anderer Stello besehrieben werden wird, innerhalb 
der erreiehten MeCgenauigkeit (mindestens l°/o0) k e i n e n  EinfluB der Vorbehandlung. 
Der Temp.-Koeff. der Suseeptibilitat ergab sich zu +  1,15-10~4; er scheint zwisehen 0 
u. 100° konstant zu sein. Die Ergcbnisse yon W il l s  u . B o e k e r  konnen moglicherweise 
dadurch bedingt sein, daB der Magnetismus von NiCl2-Lsgg., die von den Autorcn 
zur Eiehung benutzt wurden, nach Unterss. von F a h l e n b r a c h  konzentrations- 
abhangig sind. (Z. Physik 82. 759—64. 30/5. 1933. Madrid, Inst. Nacional do Fisica y 
Quimica.) K lemm.

C. J. Gorter, Die Susceptibilitdten paramagnetischer Lósungen. Vf. wendet sieli
gegen die yon FAHLENBRACH (vgl. z. B. C. 1 9 3 3 . I. 2371) vertretene Ansicht, daB 
man fiir verd.>Lsgg. von Salzen der Fe-Gruppe die von H u n d  fiir freio Ionen berech- 
neten Werto erwarten muB. Vielmehr muB man annehmen, daB die Abhiingigkeit 
der Magnetismuswerte dieser Lsgg. von der Vorbehandlung u. der Yerdiinnung durch 
Gleichgewichte zwischen Komponenten yerschiedenen Magnetismus bedingt ist. Der 
Einwand, daB man dann im I/-/: 7’-Diagramm keine Gerade erhalten wiirde, bestcht 
nieht zu Recht. Dio nahere Deutung der von F a h l e n b r a c h  gefundenen Variation 
des Magnetismus ist nach Ansicht des Vf. ein interessantes chem. Problem, das aber 
mit den Momenten freior gasfórmiger Ionen nichts zu tun hat. (Physik. Z. 34 . 462—G4. 
1/6. 1933. Haarlem, Natuurkundig Lab. van Teyler’s Stichting.) K lemm .

K. S. Krishnan, N. C. Chakravorty und S. Banerjee, Untersuchungen iiber 
das magnetische Verhalten von Krystallen. Teil II. Paramagnetica. Wahrend die in 
der I. Abhandlung (vgl. C. 1933. I. 1909) der yorliegenden Reihc untersuchte dia- 
magnet. Anisotropie von den einzelnen Moll. bzw. Ionen herriihrt, wird die Anisotropie 
der paramagnot. Krystallo dureh die Gitterkrafte bedingt. Die liieriiber bisher yor
liegenden Messungen stimmen untereinander sehr schlecht uberein. Es wird ausfiihrlich 
iiber die yon den Vff. benutzte Methode zur Messung von Anisotropien bericlitet u. 
friihere MeBmethoden kritisiert. Es gelingt den Vff., auch sehr schwache Anisotropien zu 
messen. Naheres dariiber sowie iiber den Vergleich m it Literaturwerten u. eine Neu- 
bereehnung der Messungen von J a c k s o n  an C0S04-(NH4)2S0 .,-6H20  (vgl. C. 1927- L 
245) siehe im Original. Untersucht werden Salze yon Mn2+, Fe2+, Ćo2+, Ni2+ u. Cu:+, 
meist krystallwasserhaltige Doppelsalze. Von diesen zeigt Manganammoniumsulfat eine 
iiuBcrst kleine Anisotropie, die fast in der GróBenordnung diamagnet. Anisotropie liegt. 
Es ist dies yerstandhch, da Mn2+ im Grundzustand einen S-Term besitzt. Auch iVt2+- 
Salze zeigen sehr kleine Anisotropien, was nach VAN V l e c k  (C. 1933- I. 742. 3893) 
theoret. ycrstiindlich ist. Dagegen finden sich bei Fe2+- u. Co2+-Salzen sehr groBe 
Anisotropien. Im Zusammenhang damit steht, daB hier auoh die mittlere S uscep tib ih ta t 
von Stoff zu Stoff weehselt. (Philos. Trans. Roy. Soe. London Ser. A. 232. 99—115. 
23/5. 1933. Dacca-Univ.) K lem m .

H. A. Kramers, Paramagnetische Eigenschaften tton Krystallen der seltenen 
Erden. II. (I. ygl. C. 1 9 3 3 .1 .3 1 7 1 .)  Auf Grund der Messungen von Of t e d a l  (C. 1931-
II. 2276) iibor dio Krystallstruktur von CeF3 wird der EinfluB des trigonalcn Feldes 
auf don Zustand des Ce3+-Ions abgeleitet. Es ergibt sich fiir die Suseeptibilitat von 
CeFj-Pulyer eine Formel mit 3 Konstanten, die auf Grund der Messungen von DE H aas  
u. G o r t e r  ermittelt werden; daraus kann die Aufspaltung des Grundtermes berechnet 
werden. Zwischen 100 u. 300° absol. ergibt sich eine lineare Abhangigkeit von 1 / /  u. T, 
obwohl k T  ( = 7 0  cm-1) bei 100° sogar kleiner ist ais der Abstand der niedrigsten 
Terme (163 cm-1). Der Fortschritt gegenuber P e n n e y  u . ScHLAPP (C. 1933- I- 741)
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besteht darin, daB nicht mit einem hypothet. Feld gereolinet wird. Es wird versueht, 
auf Grund der erhaltenen Ergebnisse auch die pararńagneiische Rolation in Kryst&llen 
von Tysonittypus zu berechnen. Die Ergebnisse sind zwar befriedigender ais die friiher 
erhaltenen, geben aber weder qualitativ noch quantitativ alle Einzelheiton wieder. 
(Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 3 6 . 17—26. 1933.) K l e m m .

E. C. Wiersma und B. H. Schultz, U ber das magnelische Moment von Samarium- 
oxyd bei tiefen Temperaluren. Yff. bestimmen die Susceptibilitat von Sm20 3 bei absol. 
Tempp. von 14—293°. Die Susceptibilitat nimmt in diesem Temp.-Bereiche asymptot. 
von ■/• 10° =  11,12—5,50 ab. Die Berechnung mit o =  33 u. o =  34 im AnschluB 
an Fr a n k  (C. 1 9 3 3 . I .  388) ergibt keine Ubercinstimmung mit dem Vers. (Physica
13. 171— 74. 1933.) R . K . M u l l e r .

W. J. de Haas, E. C. Wiersma und H. A. Kramers, Ober die Erzielung tiefer 
Temperalurcn mittels Entmagnelisierung. Die von D e b y e  (C. 1 9 2 7 . I. 861) angeregte 
Methode zur Herst. tiefer Tempp. durch plotzliches Entmagnetisieren paramagnet. 
Salze gelingt mit CeF3. Durch extrapolierenden Vergleich der Susceptibilitat mit den 
auf n. Wciso in fl. He bestimmten Werten wird festgestellt, daB mindestens 0,27° absol. 
Temp. erreicht ist, daB also die bisher durch Ked. des Dampfdruckes von He erreichte 
tiefste Temp. von 0,71° absol. unterschritten ist. (Physica 1 3 . 175. 1933.) B. K. Mu.

Johnson und Berwald, Abuieichung des NaLurgascs vom Boylesclien Gesetz. Zu- 
sammenstellungen der Abweichungen fur verschiedene Gase u. prakt. Bedeutung fiir 
die Gasmessung u. Verteilung unter hóherem Druck. (Amer. Gas J . 1 3 8 . Nr. 5. 21—24. 
48. Mai 1933.) ScHUSTER.

Josef Zahradnifiek, Notiz zur Messung des absoluten thermischen Ausdehnungs- 
kocffizienlen von Flussigkeilen. 2 U-Róhren, die durch ein T-Rohr mit Halin ver- 
bunden sind, stehen in zwei Temp.-Badern u. sind mit der zu untersuchenden Fl. 
(z. B. Hg) u. einer von bekannter Ausdehnung (z. B. W.) gefiillt. Bei gleicher Temp. 
beider Bader sind dio Hóhendifferenzen in beiden U-Róhrcn gleich, bei yerschiedenen 
Tempp. werden die Hóhendifferenzen mit einem Kathetometer abgelesen. So findet 
Vf. fiir denAusdehnungskoeff. von Hg zwischen 99,8 u. 7,2° 1,825-10~4 pro Grad. (Physik. 
Z. 3 4 . 386. 1/5. 1933. Briinn, Univ., Physikal. Inst.) W. A. R o th .

E. Lange u nd Th. Hesse, Experimentellcr Nachweis von Uberfuhrungswdrmen in 
eleklrolyiischen Peltiencarmen. 40. M itt. uber tliermochemische Untersucliungen. (38. vg l.
C. 1 9 3 2 . I I .  1758.) B e i den  PEŁTIER-W iirmen m ussen  auBer der E ntropieanderung  
des betreffenden E lektrodenvorganges noch  d ie U berfiihrungsw arm en <2* beriicksich tig t 
werden. F iir  dereń Ggw. sprechen versch iedeno B eobachtu n gen . V ff. unternehm en neuo  
Messungen an  A gC l-E lektroden  m it 0 ,01— 0,1-m ol. L sgg. v o n  LiCl, KC1 u . HC1, w obei 
Bie m it E rfolg K onstantan-M angan inelem ente in  einem  M etallkasten  b en u tzen . D ie  
beobaehteten PELTIER-W arm en hangen stark  v o n  dem  gel. S to ff ab , obw ohl dio  
Entropieanderungen w en ig  verschieden  sind . D io  D berfiihrungsw arm en sind  prak t. 
von der K onz. unabhangig . D ie  vo n  E a s t m a n  (1926— 1928) aus T herm okraften  er
haltenen <2*-Werte stim m en  m it d en  vo n  den  V ff. au s PELTIER-W iirmen a b gele itetcn  
iiberein, ebenso ungefiihr m it  den  au s LuDW IG- SoRET -K o eff. gesch iitzten . D och  sind  
die T herm okrafte w egen  eines m óglichen  L uD W IG -SoR E T -E ffektes k eine ganz sichero  
Basis zur Berechnung vo n  Q*, w ahrend m an bei dem  PELT IE R -E ffekt isotherm  arb eitet.

Vff. arbeiten bei 25° mit Stromdichten von 4—20-10-5 A/qcm; Unsymmetrie der 
JoULE-W armen trat im Gegensatz zu den friiheron Messungen an Ag-Elektroden 
nicht auf. Die an die A nodo abgegebenen PELTIER-W iirmen a n d em  sich mit log c 
fast linear u. fast wie die Tlieorie (ohne Berucksichtigung von Q*) yerlangt (1,36 kcal 
pro Zehnerpotenz). Dio Genauigkeit i s t  gróBer ais friiher an Ag-Elektroden. Die Wcrto 
fiir KC1 liegen ca. 2,2 kcal hoher ais fiir HC1, die fiir LiCl sind noch um 300—400 cal 
groBer; stets sind  die Zahlen positiv. Da die Aktivitaten des Cl' in allen  drei 0,01-mol. 
Lsgg. fast gleich sind , zeigen obigc Unterschiede deutlich die Existenz der von der 
Konz. fast unabhśingigen t)berfiihrungswarmen. Dio friiheren Messungen an Ag-AgN03 
werden mit den jetzigen kombiniert, ferner die jetzigen Bestst. der PELTIER-W arm en  
an AgCl-Elektroden m it den von R ic h a r d s  (1897) beobaehteten Thermokraften an 
Kalomelelektroden: Die Differenzen der PELTIER-W arm en (LiCl-KCl, KC1-HC1) sind 
an beiden Elektroden gleich. — Auf Analogien zwischen t)berfuhrungswarmen u. tlber- 
fuhrungszahlen wird hingewiesen: geringe Konz.-Abhangigkeit, H ' verhalt sioh anders 
ais z. B. K '; vgl. die graph. Darstst. im Original. Unter gewissen vereinfachenden 
Annahmen wird die absol. Entropie des Cl' in 0,01-m. KCl-Lsg. bei 25° zu 27,5 cal pro 
Grad berechnet, wahrend E a s t m a n  aus R i c h a r d s ’ Messungen der Thermokrafte
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27,6 fand (fiir eine 1-akt. Lsg. 18,2 cal pro Grad); fiir H ' in 1-akt. Lsg. folgt —3,5 ca 
pro Grad. (Z. Elcktrochem. angew. physik. Chem. 39. 374—84. Juni 1933. Erlangen, 
Univ., Physikal.-chem. Inst.) W. A. R oth.

D. Gwynne Dayies, Spezifische Wdrmen von wasserigen Lósungen von Kalium- 
ii-ocloai bei 15°. (Vgl. C. 1931 .1. 253.1933.1. 1097.) Die spezif. Wiirmen dieser Seifen- 
Isgg. werden zwischen 13,5 u. 16,5° m it l °/00 Genauigkeit gemessen, von 1,86 bis 19,86%. 
Von 0 bis 6%  9>nkt die spezif. Warnio fast linear, dann tr itt  ein schwacher, aber dcut- 
licher Anstieg (6—8“/0), iiber 8%  ein linearer, starkerer Abfall auf. DaB bei ca. 7,5% 
(krit. Konz.) Anderungen in der Lsg. eintreten, geht auch aus Bestst. des Gefrier- 
punktes, des Taupunktes u. der D.D. hervor: Micellenbldg.! Hier tritt nicht nut 
der Knick auf, der von der geringen spczif. Warnie der Miccllen herrorgerufen wird, 
sondern auch die Warmetónung der Micellenbldg. macht sich in der Kurye bemcrkbar 
(Anstieg der spczif. Warme). (J. chem. Soc. London 1933. 551—52. Mai. Aberystwyth, 
Univ., Coli. of Wales.) W. A. R oth.

Ernst Burmeister und Karl Jellinek, t)ber Dampfspannungen und Aktmlakn 
einiger binarer Mełallegierungen. Die aus Mitfiihrungsverss. erhaltenen Rcsultate von 
J e l l i n e k  u .  R o s n e r  (C. 1929. II. 2024 u. C. 1 9 3 1 .1. 1072) weichen von den clektro- 
metr. von T a y lo r  gefundenen (1923) ab. Die Ursache war Diffusion von Metalldampf 
in dcm nicht gleichmaBig temperierten Rohr. Verss. mit reinem Zn u. Cd ergeben, 
daB der stórendc Effekt im N2-Strom weit geringer (von der Stromungsgeschwindigkeit 
unabhiingiger) ist ais im H2-Strom. Der Dampfdruck von Zn u. Cd wird nunraehr 
bei ca. 700° richtig gefunden. Untersucht werden Cd—Sri-Legierungen bei 540° (ped = 
29,9 mm), Zn—Sn-Legierungen bei 684° (pzn =  46,5 mm) u. Zn—Cd-Legierungen bei 
682°. Dio Metallmengc, dio vcrdampft ist, wird aus der Mengc Oxyd oder Pyrophosphat 
abgelcitet, bei Zn—Cd aus einer indirekten Analyse (Wagung der Gemische von Metali u. 
Suifat). Dio Aktivitaten werden berechnet. Die Werte stimmen jetzt mit den von 
N. N. T a y lo r  bei etwas tieferon Tempp. gefundenen gut Uberein. Der EinfluB der 
Temp. auf die Aktivitat ist also klein. (Z. physik. Chem. Abt. A. 165. 121—32. Juni 
1933. Danzig, Techn. Hochsch., Phys.-chem. Inst.) W. A. ROTH.

John S. Pedder und Sydney Barratt, Dic Bestimmung der Dampfdrucke ron 
Amalgamen mit Hilfe einer dynamischen Methode. Die Meinungen dariiber sind geteilt, 
ob Verbb. wio Na3Hg im Dampfzustande dissoziieren u. zu welchem Betrage. Wahrend 
man die Dampfdrucke von Amalgamen bisher stets stnt. gemessen hat, arbeiten Vff. 
dynam, zwischen 250 u. 400°. Ein Stroni von N2 oder Ar geht iiber das Amalgam u. 
nach Absctzen der Metalldampfe zuriick iiber reines Hg. Die Temp. des Ofcns wird 
automat, auf 0,1“ einreguliert (niiheres s. Original). Auf vollkommenen LuftausschluB 
bei der Horst. u. der Einfullung der Amalgame wird geachtet. Der Jf2 wird nach 
V. WARTENBERG von 0 2 befreit u. noch m it fl. K-Na-Legierung gowaschcn. Dic 
Amalgame werden, wahrend der N2 hindurchstrómt, geruhrt. — Untersucht werden 
Amalgame von Cd, Zn u. K . Mit Cd-Amalgamen erhalten Vff. ganz ahnliche Werte 
fur dio Aktiyitiit des Hg wie H ild e is ra n d  1920 nach R a m s a y s  stat. Methode: es tritt 
teilweise Bldg. vonCdHg ein; fiir Zn-Amalgame liegen die Aktivitatswertc etwas tiefer 
ais bei H ild e b ra n d , wahrend fiir K-Amalgame die dynam. u. stat. (M illa r , C. 1928- 
I. 1153) erhaltenen Werto gut iibereinstimmen. Da bei 300° zu wenig K verdampft, 
werden Verss. mit 12—25°/0ig. K-Amalganien bei 387,5° angestellt, oline den Dampfdrud 
ron reinem Hg zu niessen (dieser war bei 283,5° zu 168,7, bei 284° zu 169,6, bei 300° zu 
248,5 mm gefunden worden). Die Aktivitiiten des K  werden erheblich hoher, ais sich 
nach R aÓULT berechnet, also existiert im Dampf eine Verb., wahrscheinlich KHg; 
bei kleinercm K-Gch. ais 45 Atom -° /0 ist die Aktiyitat des K  gering, wohl weil dic 
komplexen Verbb. wenig fluchtig sind. Aus M il la r s  Angaben fiir niedrig-°/0ig. K-Arual- 
game wird die Aktivitat des K  berechnet fiir den Fali, daB keine Vcrb. im Dampf vor- 
handen ist. Die beobachtetcn Werte liegen weit hoher, also muB der Anteil der Vcrb. 
im Dampf erheblich sein. (J. chem. Soc. London 1933. 537—46. Mai. London, Univ.- 
Coli., RAMSAY-Lab. f. phys. Ch.) W. A. ROTH.

Kimio Arii, Die Dampfdrucke ron angreifenden Słoffen. Untersucht werden mit 
Hilfe von Glasfcdermanometem Phnsphorozychlorid, Titanlelrachlorid u. Thionyl- 
chlorid, die Quecksilber angreifen. Die Reinigung der drei Verbb. in Ganzglasapp. 
wird genau beschrieben. Der App. zur Dampfdruckbest. (Empfindlichkeit 0,10 bis
0,15 mm) wird mit W. kontrolliert (25—90°; mittlerer Fehler 0,15 mm). POCl3 wird 
zwischen 20 u. 105“ untersucht (29,33 bzw. 754,04 mm): log p =  7,73862 — 1836,39/T\ 
daneben werden die Werte mit den Formeln von H e n g l e i n  u . von N e r n s t  ver-
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glichen. Kp .-co 105.3°, Verdampfungswarmc boi 25° 8696,8, beim Kp. 8210,6 cal, Titou- 
TONsche Konstantę =  21,7. POCl], ist also  eine n. Fl. — TiCl., wird zwischen 20 u. 
135° untersucht (10,05 bzw. 740,75 mm); log p — 7,64433 — 1947,S/27, Kp.7t0 135,8°, 
Yerdampfungsicarmc bei 25° 8960, beim Kp.7Co 8620 cal, TROUTONsche Konstantę 
21,07, TiCl, also n. — ThionylcMorid wird zwischen 20 u. 75° untersucht (96,65 bzw. 
746,00 mm); log p =  7,60844— 1648,2/7’, K p .,00 75,6°, Verdampfungswarme bei 25° 
7553, beim Kp.760 7482 cal, TROUTONsche Konstantę mit 21,45 ebenfalls n. (Sci. 
Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 22. 182—99. Marz 1933. [Orig.: engl.].) W. A. ROTH.

A. I. Schattenstein und A. M. Monossohn, Die Bestimmung des Molekular- 
gewichts von in vcrflussigtem Ammcmiak gelosten Verbindungm bei Zimmertemperatur. 
Vff. measen mit einem Differentialmanometer bei 10° die Dampfdruckerniedrigungen, 
die Hamsloff, Glucose, Ghtnhydron, N l l f i l  u. NH iN 0 3 in f l .  NH 3 hcrvorbringcn u. 
Ieitcn daraus die Mol.-Geww. ab. Ais Metali wird Chromnickelstahl, zum Einkitten 
der Glasteile Woonsches Metali verwendet; Riihrung in den Glasgefiifien mit Lsg. u. 
Losungsm. erfolgt elektromagnet., das Vol. der Lsg. wird nach genauer Kalibrierung 
kathetometr. bestimmt. Da die D.D. von Lsgg. von Hamsloff in N H 3 wenig von der 
des fl. NHj (bei 10° 0,627) abweicht, kann mit einer vereinfachten Formel gerechnet 
werden. PNH3 bei 10° wird zu 4612 mm angenommen. Das Mol.-Gew. von Harnstoff 
steigt mit der Konz. etwas an (guter AnsehluB an altere, nach anderen Methoden 
gefundene Werte); Glucose hat das n. Mol.-Gew., Chinhydron ist vollkommen dis- 
soziiert, NH,CI etwas assoziiert. NHjNOjj hat das n. Mol.-Gew. Unsieherheit 1—3°/0. 
(Z. physik. Chem. Abt. A. 165- 147—53. Juni 1933. Moskau, Karpow-Inst. f. physikal. 
Chemie.) W. A. R o t ii .

W. H. Keesom und J. H. C. Lisman, Die, Schmelzpvnktskurve von Neon bis 
200 kg/qcm. Das Neon wird mit festem Wasserstoff ausgefroren. Ais Tripelpunkt 
wird 24,57° K  u. 0,43 kg/qcm gefunden. Gcmessen wird bis 198,4 kg/qcm (F. 27,42° K) 
die Formcl log10 (728,8 +  p) =  2,18038 log10 T  — 0,16875 gibt die Beobachtungen 
ziemlich gut wieder, doch treten klcinc systemat. Abwcichungen auf, der Wert von 
SIMON, R tjh e m a n n  u . E d w a r d s  (C. 1930. II. 1348) fallt mcrklich heraus. (Kon. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 36. 378—80. Mai 1933. Comm. Nr. 224 b vom 
Kam. Onnes-Labor., Leiden.) W. A. R o t h .

J. Howard Arnold, Die Schatzung von Jatenlen Vcrdampfungswiirmcn. Da man 
in Maschinen jetzt oft boi hohen Drucken u. Tompp. arbeitet, ist dio Kenntnis der 
Verdampfungswarme unter extremen Bedingungen notig. Die zur Bcrechnung vor- 
geschlagenen Formeln werden diskutiert. Mc A d a m s u . M o r r e l l  (C. 1924. II. 1666) 
habendie Formol vorgeschlagen: M-7./T — A  — 7?-log 1000 P/T, besser ist dic 1908 von 
DlETERICI aufgestellte: M  l  =  P  (Foampf— FfI.) -j- C 11 7  hi Fj)ampf/I7l'l., die ver- 
einfaeht wird. M  ?./B T  ist eine fast linearo Funktion von log FDampf/FFJ.- Z\rischen 
Kp. u. krit. Temp. ist die Linie leicht gekrummt, untcrhalb des Kp. eine Gerade. 
C kann man gleich 1,70 setzen. So kann man latentc Verdampfungswilrmen mit einer 
Unsieherheit von 5°/0 u. weniger vorhersagen. Zur Berechnung der Ffi, kann die 
Formcl dienen: FKrit./FFl. =  1 +  2,73 "[/l — 0,95 TjTKrit. (Ind. Engng. Chem. 25- 
659—61. Juni 1933. Minneapolis, Minn., Univ.) W. A. R o t h .

M. Andauer und E. Lange, Verdunnungswarmen von KC103 und KClOt in gro/Ser 
Verdunnung bei 15 und 25°. 41. Mitt. iiber thennochemische Untersuchungen. (40. vgl.
C. 1933. II. 837.) Die Apparatur ist die bisher stets benutzte. Die Genauigkeits- 
grenzc ca. 1 cal. Dic Ausgangslsgg. sind 0,00625—0,100-n., dio Endlsgg. 0,00016 
bis 0,0052-n. Bei den kleinsten Konzz. sind die Vcrdunnungswarmen positiv (fiir 
KCIO,, bei 15° nuli), sie werden mit steigender Konz. immer negativor. Die Fm-Werto 
werden fiir rundo Konzz. tabclliert u. mit Daten anderor K-Salze graph. gegen ym  
dargestellt. Es ist zweifelhaft, ob man auf dio Konz. Nuli linear extrapolieren darf, 
da in ganz vord. Lsgg. die VergroBorung der H - u. OH'-Konz. die Vordunnungswiirmc 
beeinfluBt. (Umbiegen zu negativen Werten, wofur hier Andeutungen zu finden sind.) 
In Ubereinstimmung mit den bisherigen Befunden sind dio Fm-Werto fiir NaC103 
negativer ais fiir KC103, weil der Radius des K  groBer ist ais der des Na. Auch mit 
Wachsen des Anions werden die Vm negativor (F, Cl, Br, C103, N 03, ClOj). Bei 15 u. 25° 
ist Vm fiir KCIO., ncgativer ais fiir KC103; die geringere Deformierbarkeit des CIO.,' 
wird also durch den grófleren Ionenradius uberkompensiert. (Z. physik. Chem. Abt. A.
165. 89—96. Juni 1933. Erlangen, Univ., Phys.-chem. Lab.) W. A. R o t h .

Fusao Ishikawa, Thermodynamisclie Daten fiir Metallsulfate. I. (Kurze Mitt.
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ygl. C. 1 9 3 0 . I. 1604.) Fiir die freio Bildungsenergie von SO,/' wird nach Lewis- 
R a n d a l l  u . S m it h -M a y e r  — 176500 cal eingcsetzt, fiir [Hg2S04] — 147829 cal, 
fiir seinc Entropio bei 25** 50,13 Einheiten. — Untersueht werden, meist unter Be- 
nutzung alterer EK K . PbSOt, T ltSOt , Ag2SO.l. Die freie Bildungsenergie von PbSO, 
wird zu — 192607 cal, seine Bildungswarme zu — 217165 cal berechnet; Entropie 
38,83 Einheiten bei 25°. — Fiir T12S04 sind die Daten A F°m  =  —196741, A IIm = 
—219071 cal, iS208 =  59,93 Einheiten. — Fiir Ag2SO„ wo Vf. die EKK. von Ketten 
Ag | AgjSOj gesiitt. | Hg2S04 | Hg bei 25° neu miCt, ist A F°lm — —145951 cal, die 
Entropie 54,56 Einheiten. Die Bildungswarmen stehen mit calorimetr. bestimraten 
(alteren!) Daten in guter Ubereinstimmung. Vgl. auch nachst. Ref. (Sci. Rep. Tóhoku 
Imp. Univ. [1 ] 22. 131—37. Marz 1933. [Orig.: cngl.].) W. A. R oth.

Fusao Ishikawa und Toyosaku Murooka, Thermodynamische Daten fiir Metali- 
sulfate. II. (Vgl. die kurzo Mitt. C. 1931. II. 2577 u. vorst. Ref.) Untersueht werden 
CuSOt, ZnSO, u. CdSOt mit ihren verschiedenen Hydratem Fur die Kette heterogenes 
Cu-Amalgam | CuSO.,-5 H20  gesiitt. | Hg2S04 | Hg ist EK. zwischen 20 u. 35“
0,34672 — 0,000647 -(t —  25) — 0,00000198 -(l —  25)2. Fiir gesiitt. CuS04 • 5 HjO-Lsgg. 
ist log pmm =  8,9798 — 2271/T .  Fur die freie Bildungsenergie von [CuS04] berechnen 
Vff. boi 25° —-156898 cal, fiir dio Bildungswiirmo —182172 cal, fur die Entropie 
29,1 cal/Grad bei 25°. — Aus der EK. des CLARK-Elementes u. den Dampfdrucken 
von gesiitt. Lsgg. von ZnS04-7H 20  (jimin =  10,38 — 0,3254-ź 0,03017 - i2), den 
Gleiehgewichtsdrucken ZnS0.,-7H 20 — ŹnSO,,- 6 H 20  (15,38mm), ŹnSO4-6Hs0 — 
ZnS04- l H 20  (13,73 mm) u. ZnS04- l H 20 — ZnS04 (0,006 mm) bei 25° wird die 
freie Bildungsenergie von ZnSO., zu —207038 cal berechnet, die Bildungswarme zu 
—231 322 cal (hoher, ais B e r t h e l o t  u . T h o m s e n  angeben), die Entropie ist 34,0 cal/ 
Grad bei 25°. — Aus der EK. des W ESTO N-Elem entes, dem Dampfdruck der gesiitt. 
CdSO,-8/., H,0-Lsgg. (log =  9,0264 — 2295,3/T ) ,  den Gleichgewiehtsdnicken 
Cd- SO.,-8/3 HjO—CdS04- 1 H20  (17,00 mm) u. CdSO.,-1 H 20 —CdSO, (0,62 mm) bei 25° 
wird die freie Energie der Bldg. von CdS04 aus a-Cd zu —194712 cal berechnet; die 
Bildungswarme ist — 219604 cal (fast wie B e r t h e l o t  fand), die Entropio 34,0 cal/Grad 
bei 25°. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 22. 138—55. Marz 1933. [Orig.: 
engl.].) W . A. R oth.

Alfred Pongratz, Franz Griengl und Jose! Cecelsky, Untcrsuchungen iikr 
Perylen und seinc Derimlc. 38. Mitt. Ober Verbrennungswarmen von Perylenderimlen. 
(37. vgj. C. 1933. I. 2684.) Die Stoffe w-erden wie friiher (vgl. C. 1929. II- 3132) in der 
Mikrobombe verbrannt. Verbrennungswarmcn bei konstantem Vol.: a,a'-Dinaphthyl
9430,6 cal/g (2396,4 kcal/Moi.); 3,9-Dichlorperylen 7291,9 (2340,7); 3,9-Dibromperylen 
5662,2 (2321,1); 3,9-Perylendicarbonsaure 6844,1 (2327,7); 3,9-Dichlor-4,10-dibenzoyl- 
perylen 7304,6 (3865,0); 3,9-Dibrom-4,10-dibenzoylperylen 6226,2 (3847,7); 3,9-Dichlor- 
4,10-diacetylperylen 6935,5 (2809,1); 3,9-Dichlor-4,10-dipropionylperylen 6947,5
(3008,7); 3,9-Diclilor-4,10-dibutyrylperylen 7162,3 (3302,5); 3,10-Perylenchinon (2191,4); 
1,12-Perylenchinon (2211,8). Die beiden letzton Werte sind sicherer ais dio friiher 
ermittelten. Einzelheiten uber dio Technik beim Verbrennen der Halogenderiw. werden 
nicht angegeben. Die Werte fiir den Zuwaehs von CH2 sind nicht konstant (bei Cl- 
Deriw . 99,8 u. 146,9 kcal). Beim Diacetylperylen erhoht die Einfiihrung von 2 Cl 
die Verbrennungswiirme deutlicli, beim Perylen eelbst weniger, beim Dibenzoylperylen 
wird sio durch 2 Cl emiedrigt, Br orniedrigt stets; bei einfachen aliphat. KW-stoffen 
findet man andere Verhaltnisse. Das 1,12-Chinon ist energiereieher ais die 3,10-Verb. 
Die Dicarbonsaure hat etwa die gleiche molare Verbrennungswarmo wie der aromat. 
KW-stoff. Zwischen 2 Naphthalin, Dinaphthyl u. Perylen findet man etwa die gleichen 
Unterschiedc. — Ein Verf. zur Gewinnung von Perylen-3,9-dicarbonsaureehlorid wird 
angegeben (Dicarbonsaure +  Benzoylchlorid); m it kochendem W. kann man die Saurc 
rein zuruckgewinnon. (Mh. Chem. 62. 71—77. Febr. 1933. Graz, Univ., Inst. f. phy3. 
u. f. pharmazeut. Ch.) W. A. R o th .

Tauzin, Ober die Entflammungstemperaturen explodierender Gasgemische bei Atmo- 
sphdrendruck. Die Entflammungstempp. von Gasen bei Atmospharendruck wurden 
oft in der Art bestimmt, daB das Gas aus einem Behalter von Atmospharendruck m 
ein h. Rohr einstromte. Naeh H i n s h e l w o o d  u. T h o m p s o n  (C. 1929. II- 377) ent- 
flammen sich die Gase im Kontakt m it einer h. Wand bei der gleichen Temp. bereits 
bei wenigen cm Druck. Vf. vermutet, daO bei den Verss. bei Atmospharendruck die 
Entflammung wahrend der Fiillung unter niedrigerem Druck erfolgt u. untersueht 
das Entflammungsbereioh einer Mischung von 30°/o H 2 mit Luft. Die Entflammungs-
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tempp. fallcn bei Drucken unter 1 om mit steigendem Druck bis auf ein Minimum (430°) 
bei ~  1 cm u. steigen dann mit steigendem Druck rasch an (bei 16 cm 540°). Wenn 
das Gasgemiseh aus einem Behalter von Atrnosphiirendruck rasch in das b. Rohr 
einstrómt, dann erfolgt Entflammung stots bei Tempp. um 480°. Beim E intritt der 
ersten Gasmengen erfolgt also in diesem Palle die Entflammung an der h. Wand unter 
geringem Druck u. bowirkt dann die Verbrennung der gesamten Menge. (C. R. hebd. 
Sćances Acad. Sci. 196. 1605—07. 22/5. 1933.) L o r e n z .

A s K o l lo id c h e m le .  C a p il la r c h e m ie .
M. I. Gen, I. L. Zelmanoff und A. I. Schalnikoff, Uber Hcrstellung kolloider 

Losungen der Alkalimelalle. Es werden Apparaturen beschrieben, mit denen sich hoch- 
disperse Alkaliorganosole horstellen lassen. In einem birnenfórmigen GofaB stoigen 
die Dampfe des auf bestimmter Temp. gehaltenen LOsungsm. im Hochyakuum in die 
oberen, sich verengenden Teile des App. u. mischen sich hier mit den Dampfen des 
Alkalimetalles, die in elektr. geheizten Badern entstehen. Das Dampfgemisch schlagt 
sich an der mit fl. Luft gekiihlten GefaBwand nieder, schm. aber bald infolge der Warme 
der Bader wieder ab u. tropft in das Losungsm. Dieses wird so mi,t der Zeit an Alkali- 
ractall, das sich in fast molekulardispersem Zustand befindet, angereichert u. erhalt 
den Charakter eines Sols. Durch Veriinderung der Verdampfungstcmp. beider Kom- 
pononten kann man Dispersitatsgrad u. Konz. verandern. — In einer anderon Ap- 
paratur fiihrt man die Metalldampfe direkt in die organ. Fl. ein, bzw. laBt sie in einer 
darin befindlichen Biichso, die von auBen her durch FoucAULTscho Strome geheizt 
wird, entstehen. — Dio nach diesen Mcthoden erhaltenen Sole sind hochdispers, bunt 
gefarbt u. haltbar. Bemerkenswert ist, daB mit yollig troekenen Losungsmm. keino 
haltbaren Sole erhalten werden kónnen; zur Stabilisierung ist offenbar eino Mindest- 
menge an Alkalihvdroxyd notwendig. (Kolloid-Z. 63. 263—68. Juni 1933. Leningrad, 
Inst. f. chem. Physik.) R o g o w s k i .

A. Lottermoser und Fritz Puschel, Leilfdhigkeiłs- und Potenlialmessungen an 
Salzcn der Iwheren Alkylschwefelsauren. Es werden Darst. u. Eigg. der K-, Ag-, Ba-, 
Ca-, Mg-, Zn-, F e  '- u. Cu-Salzo lioherer Alkylschwefelsauren mit 12, 14, 16 u. 18 C- 
Atomen beschrieben u. ihre Leitfahigkeiten bei yerschiedenen Konzz. u. Tempp. ge
messen. Die A —c-Kurven zeigen ahnlich wie die Mc B A lN schen  Seifenlsgg. Maxima u. 
Minima, die sich mit steigender Anzahl an C-Atomcn nach don kleineren Konzz. hin 
versehieben, dio andererseits in ihrer Lage von der Temp. nieht beeinfluBt werden. 
Die Art desKations iibt boi gleichem Anion koinen charakterist. EinfluB auf den Kurven- 
Terlauf aus u. tr itt  erst bei den Werten fiir Aoo in Erschcinung. Wio bei friilier bo- 
schriebenen Seifenlsgg. bestehen aueh hier Gleichgewichte zwischen einfachen Ionen, 
einfachem u. aggregiertem Neutralsalz u. aggregierten Ionen, die im wesentlichon von 
Faktoren wie Mol.-Gew., Temp. u. Konz. beherrseht werden. Ein prinzipieller Unter- 
schied besteht nur darin, daB in diesen Lsgg. keine Hydrolyso sta ttha t. — Die potentio- 
inetr. ermittelten Aktivitatskoeffizienton der Ag-Salze weisen in Abhangigkeit von der 
Konz. ahnliche Kurvenformen auf wie die Leitfahigkeitswerte. — Die Oberflachen- 
spannungs-Konz.-Kurve hat ihren starken Abfall gerade dort, wo die molare Leit- 
fahigkeit einem Minimum zustrebt; u. das sind Konzz., bei denen der Anteil der Mizell- 
ionen u. des Neutralkolloids noch sehr gering ist. Von maBgeblichem EinfluB fiir dio 
Oberfliichenspannungserscheinungen scheint also der Losungszustand der Seifen zu 
sein u. nicht dio durch chem. Rkk. wie etwa Hydrolyso bedingte Variabilitat der Capillar- 
aktivitat. (Kolloid-Z. 63. 175—92. Mai 1933. Dresden, Inst. f. Kolloidchemie d. Teehn. 
Hochsch.) R o g o w s k i .

Charles B. Hurd und Henry J. Swanker, Die elekłrische Leitfahigkeit von Kiescl- 
sdurtgelmischungen wahrend der Gelbildung. Es werden Messungen der Leitfahigkeit 
vcrschiedener Mischungen wss. Lsgg. von Na-Silicat u. Essigsaure vom Augenblick 
des Miscliens bis zur Gelbldg. durchgefiihrt. Es wird gehofft, aus den Ergebnissen 
ersehen zu konnen, ob dio Waben(cellular)- oder die Faden(fibrillar)theorie fiir die 
Struktur des Kieselsauregels in Frage kommt. Ein betrachtlicher Anstieg des elektr. 
Widerstandes wiirde fiir die Wabentheorie sprechen. Es wird innerhalb der Vers.-Fehler 
keine Anderung des Widerstandes gefunden. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2607. Juni 1933. 
Schenectady, Ń . Y ., Dep. of Chem., Union College.) Ga ic d e .

Satya Prakash, Uber die Słabilildt der Sole des harnsauren Liłhiums. Das Sol 
deslharnsauren Li wird folgendermaBen hergestellt: 2 g Harnstiure werden in 100 ccm 
Leitfahigkeitswasser suspendiert, mit 1 Tropfen Phenolphthalein yersetzt, auf 80—90°
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erwarmt u. in sehr kleinen Portionen mit Li2C03 bis zum Auftrcten ciiicr schwachcn 
Rosafarbung neutralisicrt. Das Sol des Li-Urats ist ziemlich unbestandig u. fallt im 
Laufe von etwa 20 Stdn. aus. Die Flockungswerte fiir das negativ geladene Sol fallen in 
der Reihenfolge: BaCl2 >  A1(N03)3 >  HjC^Oj >  H 2S04 >  KC1 >  K 2S04. Da8 Sol 
scheint der von G hosh u . D h a r  (C. 1927. I. 2401) erwahnten Gruppe abnormaler 
IColloide anzugehoren, dic crhebliche Abweichungen von der Verdiinnungsregcl auf- 
weisen. Durch Altern steigt der pu-Wert des Sols von 7,6 in 3 Tagen auf 8,6. Die 
Gele des Li-Urates gehoren dem Typ der von v. W eim akn hergestellten Fiillungcn 
aus iibersatt. Lsgg. an. (Vgl. auch R ona u. M eyeb, C. 1924 .1. 624.) (J. Indian chem. 
Soc. 10. 35—39. Jan. 1933. Allahabad, Univ.) Eckstein.

Br. Jirgensons, Die Koagulation stark solmtisicrter Sole durch organische Stojfc 
und Salze. V. (IV. vgl. 1932 .1. 198.) Es werden an Eialbuininsolen Koagulationsyerss. 
mit anorgan. Salzcn bei Anwesenheit von Alkoholen durchgefuhrt. Die bei der Behand- 
lung m it Alkoholen auftretenden Minima der Flockungskurvc verschwinden auf Zusatz 
geringer Salzmongen, u. zwar wird dadurch die scnsibilisierende Wrkg. der Alkohole 
erhóht. Veriindert man anderersoits bei konstanter Alkoholmengo die Salzkonz., so 
gelangt man bei jedęm Salz zu einer minimalen Konz., durch die noeh eine Koagulation 
bewirkt wird. Dieser minimale Koagulationswert ist von der Alkoholkonz. u. dem p« 
der Lsg. abhangig. (Kolloid-Z. 63. 78—84. April 1933. Riga, Lettland, Chem. Inst. d. 
Univ.) R ogow ski.

Neda Marinesco, Diehktrische Solmtation disperser Systemc. Bestimmung des 
Molekulargewichtes von Kolloiden nach der ariomalen dielcktrischen Dispersion. Zusam- 
menfassende Darst. von bercits referiorten Arbeiten. (Vgl. C. 1929. I. 28. II. 146. 
1930. I. 1910. 2059 u. 3541. II. 2238. 1931. I. 96.) (Kolloid-Z. 58. 285—94. 1932. 
Paris, Inst. f. phys.-chem. Biol.) R ogow ski.

S. E. Bresler und D. L. Talmud, Uber die Reichweite von orientierenden Krafkn 
und iiber die Slabilildt der Schiiumc und Emulsioncn. Im AnschluB an Untcrss. von 
S t e w a r t ,  T r i l l a t ,  E r r e r a  u . a., die zu dem Ergebnis fuhrten, daB eino FI. hauptsach- 
lich aus Molekulkomplexen von der durchschnittlichcn GroBe von 106 Molekulen gebaut 
sein soli, wird die Hypothese aufgestellt, daB sich die Ivomplcxo an einer Grenzflache 
haufen u. orientieren u. infolge dieser Bldg. eines ąuasimonomolekularen Hiiutchcns 
oine Schicht mit anomal hoher Zahigkeit bilden. Bei der Anwesenheit einer Adsorptions- 
schicht in der Grenzflache fl.-gasfórmig tr i t t  noeh eine Andorung insofem ein, ais dic 
an der Grenzflache sitzende monomolckulare Schicht durch die Hydratation ihrer 
polaren Gruppen auf dio Komplexe der Fl.-Molekiile eine zusatzliche orientierende 
Wrkg. ausiiben. Dics fiihrt zu einer Erklarung der Stabilitat elementarcr Schiiume u. 
Emulsionen; auch soleher, die durch nichtwss. Lsgg. nichtpolarer Stoffe u. durch 
Elektrolytlsgg. gebildet werden. (Kolloid-Z. 63. 323—27. Juni 1933. Leningrad, Inst. f. 
chem. Physik, Lab. f. Obcrfliichenerschcinungen.) ROGOWSKI.

S. Ghosh und Satya Prakash, Bemerkung iiber die Bildung von Spiralringen in
trocknenden Oelen. Hochkonz. Ferriphosphat- u. Ferriarsenatgcle, die bei der Alteruug 
der Sole in offenen Beeherglasem entstanden waren, trocknen an yerschiedenen Stcllen 
der Glasoberflacho in Spiralform an. Dies geht so vor sich, daB sich zunachst einigc 
Gelstiicke in zusammenhiingender Flachę an dic Glaswand anlegen. Die spiralfórmig 
verlaufendcn Einschnitte in diese Fliichen entstehon nach u. nach beim Trocknen. 
(Kolloid-Z. 63. 315. Juni 1933. Allahabad [Indien], Chem. Lab. d. Univ.) ROGOWSKI.

Alfred W. Porter, Capillarer Anstieg oder Depression von Flussigkeiten in zylin- 
drischen Rohren. Im AnschluB an die Unterss. von C a w o o d  u . P a t t e r s o n  (C. 1933.
I. 2925) wird auf die Notwendigkeit der Beobachtungen von M eniscusanderungen bei 
manometr. Unterss. hingewieson. Vf. berechnet nach Tabellen von B a sh f o r t h  u. 
A d a m s  (Capillary Action, 1883) fiir beliebige Fil. dio capillaren Ascensions- u. I)c- 
prossionswerte, ausgedriickt in h jp  fiir verschiedene Werte von h/fi u. r//3 u. tcilt die 
Ergebnisse in einer Tabelle u. zwei Diagrammcn mit. (Trans. Faraday Soc. 29. 702 
bis 707. Juni 1933.) R. K. Mu l l e r .

F. J. Nellensteyn und N. M. Roodenburg, Die Ausbreilung von Ifa.sser ««/ 
Asplmlibitumen und Teer. Es wird gezeigt, daB die ANTONOWsehe Regcl fiir das 
System Bitumcn—W. gilt. Mit Hilfe dieser Beziehung wird der Randwinkel cines 
W.-Tropfens auf einigen Bitumen fiir Tompp. zwischen 0 u. 100° berechnet. (Kolloid-Z. 
63. 339—47. Juni 1933. Haag, Holland, Staatl. Priifungsamt f. d. StraBenbau.) RoG.

A. Lottermoser und E. Schladitz, Messungcn der Oberfldchenspannung von 
Losungen der Natrium- und Kaliumsalze hóherer Fettsduren mit der Ringabreiflmethode. I.
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Die mit Hilfe der RingabreiBmethode gemcssene Oberflachenspannung yon Na- u. 
K-Scifenlsgg. zeigt in Abhangigkeit von der Konz. allgemein folgcnden Vcrlauf: sio 
sinkt mit wachsender Konz., bchalt dann iiber einen mehr oder weniger groBen Konz.- 
Bereich einen Minimalwert bei, um dann wieder hohere Werte anzunehmen. Beim 
Verglcich der einzelnen Fcttsauren werden nur Messungen bei Tempp. herangezogen, 
die oberhalb des F. liegen. Die Minimalwerte sind bei den einzelnen Seifen kaum 
yerschieden, dagegen nimmt die Breite der Minima vom Laurinat zum Palm itat zu. 
Mit stcigender Temp. yersehiebt sich das Minimum nach niedrigeren Konzz. Mit wach- 
sender Anzahl von C-Atomen sind zur Erreiehung des Minimums immer geringcre 
Konzz. notwendig. K- u. Na-Seifen unterscheiden sich nur sehr wenig. Die Ober- 
flachenspannung von Gemischen vcrschiedener K-Seifen yerhalt Bieh in jedem Konz.- 
Bereich additiv, wenn die Komponenten (je eine gesatt. u. eine ungesatt. Fettsaure) 
die gleiche Anzahl von C-Atomen besitzen. (Kolloid-Z. 63. 295—304. Juni 1933. 
Dresden, Inst. f. Kolloidchemie d. Sachs. Techn. Hochsch.) ROGOWSKI.

R. B. Dow, Die innere Reibung von Flussigkeitsgemischcn bei hohen Drucken. 
Der EinfluB des Druckes auf die innere Reibung binarer organ. Fl.-Gemischc wurde 
nach der Mcthode von B ridgm an  gemessen. Untersucht werden: n-Hexan-n-Dekan, 
n-Hexan-CS2, n-IIexan-Chlorbenzol, n-Hexan-A., Eugenol-CS2, n-Pentan-Bzl. in aDen 
Mischungsyerhaltnissen, bei 30 u. 75° u. bei Drucken bis zu 12 000 at. Bei konstantom 
Druck ist die Mischungsverhaltnis-Viscositatskurve nur fiir die beiden ersten Fl.-Paarc 
gerade; bei den ubrigen Fl.-Paaren haben die Kurven einen komplizierteren Verlauf; 
dabei ist der genaue Verlauf der Kurven yon Druck u. Temp. abhangig. Vf. yonnutet, 
daB starker Anstieg der Viscositat mit dem Druck durch Raumerfiillungseffekte vcr- 
ursacht ist, die bei Mol.-Paaren ungleieher GróBe u. Form auftreten. (Physic. Rev. 
[2] 43. 502. 15/3. 1933. Haryard Univ.) EiSENSCniTZ.

Franz Griengl, Oswald Kofler und Maria Radda, Ve.rsuchc iiber Zummmen- 
hiinge von Turbulenzreibung und Konstilulion ton Flussigkeiten. Zur Unters. von Fil. 
wird der App. von K r e m An n , S p r i n g e r  u. R o tii (vgl. C. 1928. I. 1275) yerwendct, 
in welchem die FI. in turbulenter Strómung ein System von Kammern durchflieBt. 
Aus der DurclifluBzeit eines bestimmten Volumens FI. wird die „Turbulenzreibung" 
definiert. Vff. messen die ,,Turbulenzreibung“ mehrerer Fil. bei yerschiedenen Tempp. 
(zwischen Zimmertcmp. u. 120°). Es wird nicht erórtert, inwiefern dio „Turbulenz- 
reibung“ yon den zufalligen Bemessungen der Ajiparatur abhiingt. Untersucht werden: 
Melhanol, A., n-Propylalkohol, Butylalkohol, n-Amylalkohol, Lsopropylałkohol, Iso- 
amylalkohol, Bzl., Toluol, m-Xylol, Nitrobenzol, Anilin, Dimethylanilin, Diathylanilin.
— Vff. stellen fest, daB die „Turbulenzreibung" mehreren GesetzmiiBigkeiten von der 
Art gehorcht, wie sic fur den Reibungskoeff. von Fil. bekannt sind. Nach Ansicht der 
Vff. scheinen diese GesetzmaBigkeiten (im Gegensatz zu den fiir den Reibungskoeff. 
geltenden) auch fiir assoziiertc Stoffe zu gelten, so daB sic nicht zur Erkennung von 
Assoziationserscheinungen herangezogen werden konnen. (Mh. Chem. 62. 131—51. 
Marz 1933. Graz, Phys.-chem. Inst. d. Univ.) E i s e n s c h it z .

H. Umstatter, Zustandsdndcrungen zdher Systeme. VII. Erweiterungen der Theoric 
fesler Korper. (I—VI. vgl. C. 1932.1. 795.) Vf. glaubt durch die in den friiheren Arbeiten 
mitgeteilten Oberlegungcn auch die Zahigkeit fester Korper bereclinen zu konnen. 
Er gibt ais Ergebnis eine Formel fiir die Temp.-Abhiingigkcit der inneren Reibung; 
die bekannten Temp.-Abhiingigkeiten der Zahigkeit von Pech u. yon Schmierolcn 
sind mit der Formel in Einklang. (Kolloid-Beih. 37- 287—92. 15/4. 1933. Bukarest, 
Chem.-techn. u. elektrochcm. Inst. d. T. H.) E i s e n s c h it z .

Wolfgang Ostwald und Hellmuth Malss, Vber Viscositatsanomalien sich ent- 
mischender Systeme. II. Ober die Struklurfiseositat mesomorpher Schmdzen. (I. vgl.
C. 1933.1. 3297.) Die Unters. geht yon der Analogie aus, die zwischen der „yiscosimetr, 
Entmischungskurve“ yon FI.-Gemischen u. der Temp.-Abhangigkeit der Viscositiit 
ara Klarungspunkt mancher mesomorpher Schmelzen bestcht: in bcidon Fallcn tritt 
in einem schmalen Tcmp.-Bereich eino starkę Erhóhung der Viscositat auf, die bei 
den Mesophasen bisweilen zur yolligen Gelatinierung des Systems geht. Da bei Fil. 
im Entmischungsgebiete Strukturviscositat nachgewiesen werden konnte, yersuchcn 
Vff. auch bei mesomorphen Schmelzen Strukturyiscositat (nach der Capillarmethode) 
nachzuweisen. Die zur experimentellen Unters. yerwendeten Substanzen wurden von 
den Vff. dargestellt. Ais erstes wurde p-Azoxybenzoesduredlhylesler untersucht; er 
wurde aus p-Nitrobenzoesaure nach M e y e r  u . D a h l e m  (vgl. C. 1903. I .  1130) dar
gestellt. Die Reinheit des p-Azoxybenzoesaureathylesters wird durch Messung des F.
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(113,5—114°) u. des Klarpunktes (123°) kontrolliert. Viscositatsmessungen oberhalb 
124,5° ergebcn Giiltigkeit des PoiSEUILLESchen Gesetzes. Unterhalb 121° nimmt dio 
absol. Viscositat mit fallender Temp. zu; zugloich tr itt  Strukturyiscositat auf. Der 
scheinbare Reibungskoeff. bleibt bei diesen Tempp. oberhalb eines bestimmten Ober- 
druckes gut konstant, bei kleineren t)berdrueken steigt er stark an; der tłberdruck, 
bei dem dio Konstanz beginnt, yerschiebt sich mit fallender Temp. stark nacli auf- 
warte. Bei 118,5° liegt dieser Oberdruck so hoch, daB er nicht mehr erreicht werden 
kann; zugleich steigt dio Viscositat sehr stark an. In  der Nahe des F. liegt die Vis- 
cositiit groBenordnungsmiiBig lioher, das Materiał zeigt Versehiebungselastizitat. — 
Weiterhin wurde Choleslerylacelat untersueht; es wurde aus Cholesterin u. Essigsaure- 
anhydrid dargestellt u. wiederholt durch Lósen in A. u. Fallen mit A. gereinigt (F. 114°). 
Die yiscosimetr. Messungen ergaben dasselbe Bild wie bei der ersten Substanz. Die 
Substanz bleibt bei langsamem Abkiihlen oberhalb des F. farblos; bei schnellem Ab- 
kiihlen treten Farberseheinungen auf. — Choleslcrylpropionat u. Cliołestenjllmlyral 
wurden auf demselben Wege dargestellt wio das Acetat (FF. 96° u. 94°). Beide Stoffe 
zeigen beim Abkiihlen Farberseheinungen. Die yiscosimetr. Messungen zeigen etwa 
das gleiche Bild wie bei den anderen Substanzen. Ein Unterschied besteht darin, daB 
oberhalb des F. ein Viseositatsmaximum durchlaufen wird. Die Kuryen, die die Ab- 
hangigkeit des seheinbaren Reibungskoeff. vom Uberdiuck liefern, lassen sich hier mit 
bessorer Genauigkeit festlegen. Dio Kuryen verlaufon regelmaBig nebeneinauder ohne 
Uberschneidungon; nur die Kurye am Vi3cositatsmaximum iiberschneidet die benach- 
barten Kuryen. — Die Verss. werden von don Vff. ais Stiitze fiir die Auffassung an- 
gesohen, daB sich unter mesomorphen Systemon, insbesondere Schmelzen, solche vbn 
typ. kolloiden Dispersitiiton befinden. (Kolloid-Z. 6 3 . 192—208. Mai 1933. Leipzig, 
Kolloid-Abt. d. Phys.-chem. Inst. d. Univ.) E ise n sc iiit z .

Guillermo Berraz, Die Vi.scosilat der kolloidalen Lósungen in Abhangigkeit ton 
der Konzentration. Dio Viscositat V kolloidaler Lsgg. hiingt von dereń Konz. C (gjl) 
u. dem von 1 g solyatisierton Kolloids eingenommenen Vol. S  ab nach einer Bezieliung, 
dio Vf. wie folgt formuliert: V =  1 +  [KSd/(1000—SC)], wobei dio Konstantę K 
fiir yersehiedene Systemo yersehiedone Werte hat. Bei kleinen Werten von C u. S 
tr itt Annaherung an die ElNSTEINsche Gleichung /.i — //„ (1 +  2,5 <p) ein. Dio mit 
dem OsT1VALD-Viscosimeter experimentell bestimmten Werte stimmen mit den aus 
der Best. von K  u. 8  berochneten V-Werten uberein. (An. Inst. Invest. cient. tecnol.
1. Nr. 3. 82—98. 1930.) R. K. Mu l l e r .

E. B. Maxted und N. J. Hassid, Adsorplionskinetik und Adsorptionswarme ton 
Sauerstoff an Platin. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1999.) Die Unters. der differenziellen Ad- 
aorptionswiirme des 0 2 an P t fiihrt zu einer Warmetommg von 60 000 cal pro g-Mol. 02. 
Fiir die Kinetik der Adsorption ergibt sich die Formel (l/a) ln (P /P —ax) — ki" 
(a — 760/F, P — Anfangsdruck, V — Vol. des App., x  =  adsorbiertć Menge, redu- 
ziert auf n. Bedingungen, zurZeit t). Dio logarithm. Adsorptions-Zeitkurye wird durch 
eino Gerade wiedergegobon. Mit Annaherung an die Sattigung yerlangsamt sich dio 
Adsorption yermutlieh unter Verminderung der Adsorptionswarme. Endgiiltige Satti
gung wird auch bei orheblicher Druekerhóhung nicht erreicht. Die Aktivierungs- 
energie des yerlangsamten Adsorptionsyorganges liiBt sich auf ca. 4000—5000 cal. 
schatzen. (Trans. Faraday Soc. 2 9 . 698—702. Juni 1933. Bristol, Univ., Abt. f. phy- 
sik. Chemio.) R. K. Mu l l e r .

L. J. Burrage, Adsorption,mnters-uchungen. V. Die Sorption von Dampfen durch
aklifierle Kohle. (IV. ygl. C. 1 9 3 3 . U . 31.) Vf. nimmt bei 25° Sorptions- u. Desorptions- 
isothermen mit Wasserdampf an akt. Kohle auf u. zwar sowohl unter solchen Be
dingungen, bei denen moglichst viel „CxOy-Komplox“ an der Oberflache gobildet ist, 
ais auch nach dessen Entfernung („flushing out“ ). Der EinfluB der CxOy-Schicht 
zeigt sich in yorsehiedenem Verh. bei yersohiedenen Drucken u. geringerer Siittigungs- 
kapazitat nach der Entfernung der Sehicht, sowio in Versehiebung des Sattigungs- 
maximums. Bei Verss, mit CCl.1-Dampfen wird bis zu 33 mm Druek guto Dbcrein- 
stimmung zwischen dynam. u. stat. Daten beobachtet, bei hóheren Drucken zeigt 
(syakuierte Kohle gróflerea Adsorptionsverm6gen beim Siittigungspunkt, was sieli auf 
Reinigung (clean up) der Poren zuriickfiihren liiBt. (Trans. Faraday Soc. 2 9 . 665—72. 
Juni 1933.) R. K. Mu l l e r .

L. J. Burrage, Adsorptionsuntersuchungen. VI. Vergleich der Isothermen ton
Tetrachlorkohlensloff und Schwefelkohlensloff an Kohle. (V. vgl. vorst. Ref.) Die rela- 
tire  Kapazitiit yerschiedener akt. Kohlen fiir CClj u. CS2 bei hoheren u. geringeren
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Drucken wird untersucht. Es wird eine wesentlich starkerc C02-Entw. aus dem CxOy- 
Komplex durch CS2 beobachtet u. eine Erklarung des Rk.-Mechanismus auf Grund 
eines C02-iilmlichen Verh. des CS2 versucht. Bei der CS2-Isotherme wird' die Aus- 
bildung einer reversiblen Hysteresisschleife festgestellt. (Trans. Faraday Soc. 29. 
673—76. Juni 1933.) ' R. K. Mu l l e r .

L. J. Burrage, Weiłere kritische Bemerkung iiber aktiriertc Adsorption. (Vgl. 
vorst. Reff.) An Beispielen aus neueren Arbeiten yerschiedcner Autoren wird gezeigt, 
daB es erforderlich ist, bei Adsorptionsverss. die „aktivierte Adsorptionsenergie“ zu 
beriicksichtigen, die Unterschiede in Verss. auch bei gleicher Temp., gleicher Kohle 
u. gleichen Dampf en bewirken kann. Insbesondere wird die Rolle des CxOy-Kom- 
plexes hervorgehoben, der Moll. des adsorbierten Stoffes in starkerem MaBe zuriick- 
halten kann. (Trans. Faraday Soc. 29. 677—78. Juni 1933. London, Kings 
College.) R. K. Mu l l e r .

M. S. Belenki, W. P. Jouse und L. J. Kowalewa, Benetzungswiinne metalli- 
sierter Kohle. Vff. arbeiten mit amerikan. aktiyierter Kohle (B u r e l ), die mit 0,1-n. 
HN03 gereinigt u. bei 150° getrocknet wird; sie wird in verd. Lsgg. von AgN03, AuCl,, 
PtClj metallisiert u. bei 105° getrocknet. Die Benetzungswarme wird in einem Calori- 
meter aus der Ausdehnung von A. berechnet. (Eichung mit 1/2-n. KOH -+- HC1); 
Benetzungsfl. Bzl. Dio Benetzungswarme nimmt mit steigendem Metallgeh. rasch ab, 
um dann fast konstant zu werden. Trocknet man bei 250—270°, so ist die Benetzungs
warme grOBer u. wird eher konstant. Nur fiir die hocherhitzte Kohle gelten die be- 
kannten Beziehungen zwischen Benetzungswarme, Adsorptionsvermogen u. Metallgeh. 
Die Zers.-Geschwindigkeit von H20 2,aq steigt mit steigender Ag-Menge 7.u einem 
Grenzwert; ebenso das Adsorptionsverm6gen fiir Naphthadampfe. Trocknet man die 
Kohle nur bei ca. 105°, so nimmt mit steigendem Metallgeh. die Anzahl der Aktivierungs- 
zentren anfangs zu u. die Benetzungswarme dementspreohend ab, weitere Belegung 
mit Metali erhóht die Zahl der Zentren nieht mehr. (Z. anorg. allg. Chem. 2 1 2 . 362—68. 
20/6. 1933. Baku, Polytechn. Inst., Lab. f. Phys. u. phys. Ch.) W. A. R o t h .

E. Beri, B. Schmitt und H. Schulz, Ober Benetzungsrersuche an hydrophilen 
und hydrophoben Pultem im System zweier miteinander nicht mischbarer Fliissigkeiten.
II. Ober Adsorplicms- und Benetzungsrorgdnge an Bleiglanz- und Zinkblendepulrern. 
(I. vgl. C. 1933. I. 582.) Dic beim Zerkleinern von Erzen entstehenden metastabilen 
Stellen im Krystallgefuge haben bei den sulfid. Erzen dio Eig., sich an der Luft untor 
Bldg. von Sulfaten zu oxydieren. Das sich auf diese Weise an der Oberfliiche von 
Bleiglanz bildende PbS04 verschlechtert wegen seiner grofleren W.-Loslichkeit die 
Bzl.-Benetzbarkeit, so daB die Gesamtoberflache mit der Zeit hydropliiler wird. Aus 
dem Ansteigen der Sammlermenge bei zunehmendem Alter des Pulvers kann man so 
auf die Kinetik der Oxydationsrk. schlieBen. Im Gegensatz zum Bleiglanz wrird bei 
Zinkblendepulvern der Sammlerverbrauch aus noch nicht ganz geklarter Ursache 
geringer. Die Bzl.-Benetzbarkeit — des Bleiglanzes — wird durch Bldg. von Ad- 
sorptionsverbb. je nach dereń W.-Loslichkeit beeinfluBt. Da die Anionen an sulfat., 
die Kationen an sulfid. Stellen adsorbiert werden u. eine Anionenadsorption m it Bldg. 
schwer 1. Adsorptionsverbb. zu einer Vcrbesserung, eine Bldg. hydrophiler komplexer 
Verbb. zur Verschlechterung der Adsorptionsbedingungen fiir den Sammler fuhren, 
ist das Verhaltnis des Sulfides zum Sulfat ausschlaggebend, das Gelten der P a n e t h - 
FAJANSschen Regel damit enviesen. Bei der Zinkblende liegen die Dinge anders, da 
l»i der Zerkleinerung nicht geometr. gleichartige Teilchen, sondern auch staubfSrmige 
Partikehi entstehen, die wegen ihrer Metastabilitat auBerst reaktionsfahig sind. Uber 
die Anionen- u. Kationenadsorption an Zinkblende vgl. I., 1. c. Dio Adsorption kann 
auch durch die im Leitungswasser vorhandenen Salze, ferner durch 1. A nteile  der 
Mineralien beeinfluBt werden. Durch NaCN, Na2C03 u. Na2S wird die Benetzung 
von Zinkblende verbessert, die von sulfatisiertem Bleiglanz yerschlechtert. Bei der 
selektiven Flotation kann hier also das gleiche Mittel die Benetzung zweier verschiedener 
Erze in yerschiedenen Richtungen beeinflussen. (Kolloid-Z. 63. 327—38. Juni 1933. 
Darmstadt, Chem.-techn. u. elektroehcm. Inst. d. Techn. Hochsch.) ROGOWSKI.

D. Jordan Lloyd, R. H. Marriott und W. B. Pleass, Die Quellung ron Protein- 
Jasem. Teil I. Die Quellung ron Kollagen. (Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 1402. 3687.) Die Queliung 
von Kollagenfasern aus Ochsenhaut (die 33% Protein enthalten), kann mit derjenigen 
einer 33%ig. Gelatinegallerte verglichen werden. Diese Systeme unterscheiden sich 
nicht in ihrer chem. Zus., wohl aber in der histolog. Struktur u. molekularen Organisation: 
bei der Kollagenfaser sind wegen der Anwesenheit von Ringen aus retikularem Gewebe
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um dio Faser herum, der Orientierung der Molekttle u. der Anwesenheit von inter- 
molekularen Querbindungen dio Kohasionskriifte viel _groBer ais bei der Gelatine- 
gallerte. 'a) Kollagenfasern zeigen in folgenden Eigg. Ahnlichkeit mit der Gelatine- 
gallerte: 1. Sie zeigen in Sauren eine Quellung, die erst bei einem pa unterhalb des 
isoelektr. Punktea beginnt, mit fallendem ph ein gut definiortes Maximum erreicht, 
u. dann wieder abnimmt. Dabei bestelit zwischen HCI, Milehsaure u. Essigsaure kein 
Unterschied, bei Schwefelsaure ist das Maximum flaeher. Die Ggw. von Salzen unter- 
driickt die Quellung in Sauren in Ubereinstimmung mit der DoNNANschen Theorie.
2. Sio ąuellon in alkal. Lsgg. erst oberbalb pn =  9,5. Bei pn =  10— 10,6 ist ein Maximum 
angedeutet, bei hoherem ph wachst das Volumen stark infolgo beginnender Zerstorung 
der Faserstruktur. NaOH wirkt stiirker ąuellend ais Ca(OH)2, Salze unterdriicken die 
Quellung. 3. Sie quellen in Salzlsgg. in der Nahe des isoelektr. Punktes. 4. Getrocknete 
Fasern quellon (auBer yielleicht in stark alkal. Lsgg.) weniger ais frisehe. b) Kollagen- 
fasern unterscheiden sich in den folgenden Eigg. von der Gelatinegallerte: 1. Unter 
gleiehen Bedingungen ist dio (juellung stets goringer ais bei der Gelatinegallerte.
2. Es besteht kein scharfes Minimum der (juellung am isoelektr. Punkt, sondern zwischen 
P h  =  5,5 u. pn =  9 bleibt die Faser unverandert. 3. Die (Juellung in Siiure oder Alkali 
ist von einer Verkiirzung der Faser begleitet, der eino Aufspaltung in Fibrillen yoraus- 
gebt. 4. Dio (Juellung in Salzlsgg. am isoelektr. Punkt liat ihre Ursacbe in der Auf
spaltung der Faser in Fibrillen. — Die Vff. nehmon an, daB dio Kollagenfibrille aus 
einem Biindel von Proteinmolekulen besteht, die mit ihren Hauptketten parallel zur 
Faserriehtung orientiert sind, u. die durch koordinative Bindungen zwischen den 
Hauptketten benachbarter Molekule zusammengehalten werden. Dabei liegt ein groBer 
Teil der Gruppen, dereń Enden freie Ladungen tragen (—NH3+ oder —COO- ) an der 
Oberfliiche der Fibrille. In jeder Faser werden dio Fibrillen (auBer durch das median. 
Zusammenhalten durch das retikulare Gewebe) von elektrovalenten Kraften zwischen 
den genannten froien Ladungen zusammengehalten. (Trans. Faraday Soc. 2 9 . 554—63. 
Aprii 1933. Laboratories of the British Leather Manufacturers’ Research Assoc.) Erbk.

H. Dohso und H. Mark, Die Adsorption von Gasen und Dampfen an festen Korpern. Leipzig: 
Akad. Verlagsges. 1933. (110 S.) gr. 8°. =  Hand- u. .lahrbuch d. chem. Physik- Bd. 3, 
Tl. 1, Abschn. 1. M. 12.—; Subskr. Pr. nn M. 10.20.

B. Anorganiscłie Cliemie.
Guichard, Bemerkiingen zum Atomgcwicht des Jods. Die internationale At.-Gew.- 

Tabelle von 1932 gibt fiir Jod drei Dezimalen an: 126,932 (die fiir 1933 126,92, der 
Ref.). Eine Diskussion der letzten Bestst. (G u ic h a r d  1914 u. B a x t e r -B utler 
1931 [Jodsaureanhydrid] u. HÓNIGSCHMID 1931 [AgJ : AgCl]) fiihrt zu niedrigeren 
Zahlen. Vf. schlagt 126,91 ais sichersten Wert vor. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 
1 9 6 . 1024—26. 3/4. 1933.) W. A. R o m

William J. Hasa und Louis Magid, Der Einfhtfi i-erschicdener Verbindungen 
auf die Stabilildt der Jodicasserstoffsiiure. Die Beschleunigung der Rk. 2 H  J  — y  H2 +  
in 0,1-n. Lsg. durch Jodide (0,5-n. Lsgg.) ist betrachtlich bei don Jodiden des Fe (II), 
Mn u. Sr; ziemlieh bei denen des Li, Na u. K ; gering bei denen des NH4, Mg u. Ca; 
geringe Verzógerung der R k . bewirken ais Jodide Cd, Hg (II) (0,1-n. Lsg.) u. Zn; be- 
trachtliche Vorzógerung die des H g(II) u. B a. Bei gleicher H'-Konz. steigt die Bc- 
schleunigung mit der J'-Konz., bei gleicher J'-Konz. m it der H ‘-Konz. HCI bewirkt 
in gleiehen n. Konzz. groBere Beschleunigung ais II2S04. Von den Nicht-J-Salzen 
besehleunigen betrachtlich NiCl2, FeCl, u. CoS04 (yermutlich katalyt.), ohne Wrkg. 
sind NH4-, Li- u. NaCl, geringe Verzogerung bewirken MnS04, Mg-, Sr-, Ba-, Zn-, 
CaCl2 u. ICO, betrachtliche Verz6gerung A12(S04)3 u. CdCl2 (yermutlich infolge Ver- 
minderung der J '-  u. HJ-Konz. durch Alaun- bzw. Komplexbldg.). (J. Amer. pharmac. 
Ass. 2 2 . 279—88. April 1933. Univ. of Florida.) D e g n e r .

Christian Johannes Hansen, Die Einmrkung von Schwefelwassersloff und Sul- 
fiden auf Polythionate. (Vgl. C. 1 9 3 3 . I. 1711.) Vf. gibt einen Uberblick iiber den 
theoret. zu erwartenden Verlauf von Rkk. zwischen Tri-, Tetra- u. Pentathionaten u. 
H2S bzw. NaaS. Es wird untersueht, ob die Rkk. 1. S30 6"  +  Hj,S =  2 S20 3" +  2 H 
u. 2 . S40 6"  +  H2S — 2 S20 3"  -f- S -j- 2 H ' eintreten. Fiir die primare Umsetzung 
yon S3O0" m it H2S ist Rk. i  nicht anzunehmen, jedoch treten verwickelt« Sekundiir- 
rkk. ein, die die Erkennung der ersten Umsetzungsstufe erschweren. Dagegen reagieren
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S406" u. S50„" deutlich nach 2. S30„" reagiert in saurer u. ałkal. Lsg. nur langsam 
mit H2S, wahrend dio hoheren Polythionate in alkal. Lsg. fast augenblicklich schon 
bei Zimmertemp. reagieren; in inineralsaurer Lsg. ist die Umsetzung in jedem Fallo 
stark verzogert. Ahnliche Untersehiede zeigen S3Oe" u. S.,O0" bzw. S50 8"  im Verh. 
gcgen Alkalisulfide. Vf. verniutet, daB die Umsetzung der Polythionate m it SH' er- 
folgt. — S40 6"  u. S50 6"  konnen mit eingestellter Na2S-Lsg. u. Tiipfeln auf Pb-Papier 
direkt titriert werden; zur Best. von S30 6"  muB dagegen entwcder m it einem Na2S- 
OberschuB einige Stdn. stehen gelassen oder kurz aufgekoeht werden (vgl. .auch C. 1932.
II. 1705). (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 817—25. 7/G. 1933. Essen-Stadtwald.) R. K. Mu.

B. Bruns, M. Maximowa und E. Pos, Ober den Meclianismus der Bildung von 
muren Oxyden auf Kohlenoberflachen. Zur Aufkliirung des Entstehungsvorganges von 
Kohlenoxyden an Kohleoberflachen wird aktivierto u. nicht aktivierte Kohle boi ver- 
schiedenen Tempp. (zwischen 250 u. 550°) abgebrannt. Es zeigt sich dabei, daB die 
Untersehiede in don Verbrennungsgesehwindigkeiten aktivierter u. nicht aktivierter 
Kohlen mit zunehmender Oxydationstemp. geringer werden. Die Mengc der bei der 
Vcrbrennung gobildeten sauren Oxyde, die sich aus der Alkaliadsorption — dio nicht 
oxydierte Kohle adsorbiert kein Alkali — berechnen lassen, ist an nicht aktivierten 
Kohlen weit groBer ais an aktiyierten. Dies fiihrt zu dem SchluB, daB dio Oxyde zum 
uberwiegendon Toilo aus den organ. Beimischungen der nicht aktivicrten Kohlen 
entstehen. Ggw. von Platin sotzt die Bldg. der Obcrflaehenoxydo stark herab, offonbar 
infolge ilircs an der Platinoberfliiche ointretonden katalyt. Zerfalls. —- Die Bestandig- 
keit der sauren Oberflaehenoxyde ist groB; so werden sic durch Wasserstoff bei An- 
wesenheit von Platin in der Kalte nicht reduziert, auch wird beim Schuttoln mit W. keine 
wasserlosliehe Verb. abgespalten. — Sohwach oxydierte Kohlen haben die Fiihigkeit, 
gleichzeitig Kationen u. Anionon zu adsorbieren, u. zwar dio Kationen durch die sauren 
Oxyde u. dio Anionen durch oxydfreie Teile der Kohleoberflache. (Kolloid-Z. 63. 
286—91. Juni 1933. Moskau, Karpoff-Inst. f. phys. Chem., Abt. f. Oberflachen- 
erscheinungen.) R o g o w s k i .

Horacio Damianovicli, Tragheit und chemische Aktimtat der Edelgase. Ent- 
spricht zum Teil der C. 1929. l i .  1388 ref. Arbeit. Das dureh elektr. Entladung mit 
Pt-Elektrode in He-Atmosphare erhaltene Prod. wird zu 85% in Kónigswasser gel. 
Ober die vom Vf. angenommene Verb. von P t u. Ho (P txHey) hinaus scheint das Prod. 
einen DberschtiB an ungebundenem P t zu enthalten. Die aus P t in He-, 0 2-, N2- u. 
Hęj-Atmosphare (vgl. folg. Reff.) erhaltenen Prodd. werden verglichen. (An. Inst. 
Invest. cient. tecnol. 1. Kr. 3. 30—44. 1930.) R. K. M u l l e r .

Horacio Damianovich und Jose Piazza, Dićhte des durch Einwirkung von 
Helium auf Platin erhaltenen Produkls. (Vgl. vorst. Ref.) Die D. des durch elektr. 
Entladung an P t in He-Atmosphare erhaltenen Prod. wird zu ca. 15 bestimmt, nach
3 Monaten Aufbewahrung in He-Atmosphare zu ca. 16,8, nach 2-std. Erhitzen auf 
380° zu ea. 20. Es ist also gegeniiber reinem P t (D. 21,4) eine wesentliche Verminderung 
der D. festzustellen, die Vff. in der Annahme bestarkt, daB chem. Bindung eingetreten 
ist. (An. Inst. Invest. cient. tecnol. 1. Nr. 3. 45—48. 1930.) R. K. Mu l l e r .

Horacio Damianovich und Jose Piazza, Einwirkung des Sauerstoffes auf Platin 
unter dem Einflusse der elektrischen Entladungen bei niedrigem Druck. (Vgl. vorst. 
Reff.) Nach der bei Einw. von He angewandten Methode untersuehen Vff. die Einw. 
von 0 2 auf P t bei Drucken von 2—0,08 mm u. einer Anfangsspannung von 380 V 
(Endspannung 1500 V). Es wird ein pulvriges, schwarzos Prod. (D. ca. 15,4) erhalten, 
das bei gewóhnlicher Temp. sehr bestandig ist, bei stiirkerem Erhitzen aber zers. wird. 
Gegeniiber Luft zeigt es im Gegensatz zu den aus P t u. He bzw. N2 erhaltenen Prodd. 
kein Adsorptionsvormogen. In  Kónigswasser werden 32,6% gel. Nach der Gew.-Ab- 
nahme der Ausgangsstoffe entsprieht das Prod. der Formel P t20 3. (An. Inst. In- 
vest. cient. tecnol. 1. Nr. 3. 49—53. 1930.) ’ R. K. M u l l e r .

Horacio Damianovich und Carlos Christen, Einwirkung des Wasserstoff es auf 
Platin unter dem Einflusse der elektrischen Entladungen bei niedrigem Druck. •(Vgl. 
vorst. Reff.) Bei H2-Einw. unter Drucken von 0,1—4 mm unter dem EinfluB eines 
Weehselstromes von 500—550 V werden aus nicht yorgereinigtem P t nur die He-,
O- u. N-Pt-Prodd. erhalten. An gereinigtem P t liiBt sich nur eine langsame Absorption 
des H2 feststellen unter gleichzeitiger Abscheidung eines Nd. in Form von fein ver-
teiltem P t an der Wandung. (An. Inst. Invest. cient. tecnol. 1. Nr. 3. 54—57.
1930.) R. K. Mu l l e r .
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Horacio Damianovich und Guillermo Berraz, Einwirkung des SUckstoffe» auf 
Platin unter dem EinflufS der elektrischen Entladungen bei niedrigem Druck. (Vgl. vorst. 
Reff.) Das Prod. der Einw. von N2 auf P t unter dem Einflufl elektr. Entladungen 
bei niedrigem Druck stellt ein dunkelgraues metali, reflektierendes Pulyer dar (D. 18,3), 
das zu 7,7% von yerd. K6nigswasser gel. wird. (An. Inst. Inyest. cient. tecnol. 1. 
Nr. 3. 58—63. 1930.) R. K. Mu l le r .

Gregory Paul Baxter und Joseph Smith Thomas, Eine Reviswn des Atomgemchts 
von Thallium; die Analyse von Thallochlorid. Die modemen Bestst. gehen mit Astons 
Wert 204,39—204,41 gut zusammen. Da die Elektrolyse yon T1C1 mit Hg-Kathode 
Schwierigkeiten macht, wird T1C1 wio iiblich analysiert (Zusatz yon der fast tlieoret. 
Ag-Monge, Endtitration mit Ag' oder Cl' mittels Nephelometer nach sehr langem 
Stehen). Das T1C1 wird im N.,-Strom geschmolzen, woboi das Quarzschiff konatantes 
Gewicht behalt. Mit Ag =  107,880 u. Cl =  35,457 ergibt sich mit drei yerschieden 
hergestellten Proben von T1C1 das At.-Gew, zu 204,40. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2384 
bis 2387. Juni 1933. Cambridge, Mass., Haryard Univ., T. Jeff. Coolidgo Mem. 
Lab.) ,  W. A. Roth.

H. M. Mapara und A. M. Patel, Wirksamkeit des Olycins und Alanins auf die 
unlóslichen Salze von Silber und Blei. Glycin u. Alanin wirken bei der Fallung der 
Halogenido u. Chromate von Silber u. Blei hemmend. Die hemmende Wrkg. bei den 
einzelnen unl. Salzen ist yerschieden stark, sie nimmt bei Silbcrsalzen in der Reihen- 
folge AgCl> AgJ >  A gB r>  AgsCr04, bei Bleisalzen in der Reihenfolge PbCl2> 
PbCr04 >  PbBr2 >  Pb J 2 ab, wobei Alanin starker ais Glycin wirkt. Die Menge dea 
liemnienden Nichtelektrolyten ist unabhangig von der Menge des Fiillungsmittels u. 
yon der Verdiinnung. Die klaren Lsgg. sind nicht kolloider Natur, andererseits ent- 
stehen auch keine einfachen chem. Verbb., wie aus dem Bestehen einer Veranderlichkeit 
des Verhaltnisscs der Konzz. von Metallsalz u. Nichtelektrolyt hervorgeht. So wird 
der Effekt wahrscheinlich auf Bldg. yon Koinplesyerbb. beruhen. (Kolloid-Z. 63. 
291—95. Juni 1933. Bombay [Indien], Chem. Dpt., Wilson Coli.) ROGOWSKI.

Clyde R. Johnson und George A. Hulett, Lóslichkeit des Silberchlorids in Wasser 
bei 0°. Es wird eine genaue Unters. des AgCl durehgefiihrt zur Klarung einiger Ano- 
malien dcsselben. Fiir die Reindarst. von Ag, NH3, HC1, HNOa u. N ad , NH4-, K- u. 
Ag-Nitrat vgl. S c o t t  u. J o h n s o n  (C. 1930. I. 1281) u. J o h n s o n  (C. 1932. I. 257). 
Die Herst. von AgCl nach 3 yerschiedenen Methoden ist beschrieben. Es wird die 
Lóslichkeit des AgCl untersucht, wobei dio uberstehende FI. nach der nepheloinctr. 
Methode (JOHNSON, C. 1932. II. 3070) analysiert wird. Die tabellierten analyt. Ergeb- 
nisse zeigen, daB beim Auswaschen des AgCl mit reinem W. nicht aquivalente Mengen 
yon Ag u. Cl gel. werden, sondern Cl lóst sich starker u. Ag bleibt im Riickstand. Es 
I5st sich beim Behandeln mit yerd. oder konz. H N 03. Es wird ein App. fur die Messung 
der Leilfahigkeit im Vakuum beschrieben. Die fur AgCl bei 0,00 u. 24 oder 25° ge- 
messenen Werte sind tabelliert. (J . Amer. chem. Soc. 55. 2258-—62. Juni 1933. Prin
ceton [N. J.], Univ., The Friek Chem. Lab.) Ga e d e .

Clyde R. Johnson und George W. Low jr., Lóslichkeit von Silberchlorid in 
Salpetersdure bei 0°. Unter Beriicksichtigung der fruheren Beobachtungen (vgl. yorst. 
Ref.) werden Lsgg. von AgCl hergestellt, die aąuiyalente Mengen von Ag u. Cl enthalten 
u. bei 0° gesiitt. sind. Die Lóslichkeit wird sowohl nach der nephelometr. wie nach der 
potentiometr. Methode gemessen u. zwar fur Lsgg., die 0,0010—15,2-mol. an HN03 
sind. Die Ubereinstimmung bei beiden Methoden ist gut. (J. Amer. chem. Soc. 55. 
2262—65. Jun i 1933.) Ga e d e .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Harold L. Alling, Die Lage der cotektischen Linie zwischen Kalifeldspat wid. 

riagioklas und ihre Beziehungen. Auf Grund unserer heutigen Kenntnisse iiber Silicat- 
schmelzen schliefit sich der Vf. der Ansicht von V o g t  (vgl. Norsk. Videnskaps Akademi 
[1931]) iiber die Lage der cotekt. Linie in der Feldspatgruppe an. Die Ansicht yon 
Bo WEN („The Eyolution of the Igneous Rocks“, Princeton, 1928) u. T erzagHI 
(J. Geology 37 [1929]. 712—16) ist nicht richtig. (Amer. J . Sci. [Silliman] [5] 25. 
471—76. Juni 1933.) EnszMK.

S. J. Shand, Zusammensetzung und Genesis der Alkaligesteine Sudafrikas. Zur 
E rkliirung der siidafrikan . A lk aligestein syork k . erw eist sich  d ie  K alkstcinassim ilations- 
th eorie  yon  D a ł y  a is brauchbar. D io  V orkk. y o n  P ilansberg, Sekukuniland , Palabora
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stellen verscl)iedene Stadion dieses Assimilationsvoi'ganges dar. (Minerał, petrogr. 
Mitt. [Abt. B d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 44. 211—16. 1933.) ENSZLIN.

V. M. Goldschmidt und CI. Peters, Zur Kennlnis der Troilitknollm der Meteor Hen, 
ein Beitrag zur Geochemie von Chrom, Nickel und Zinn. Durch Rontgenspektrographio 
bzw. mittels des Bogenspektrums wurden in einer Reihe von Troiliten der Meteorite 
die Gehh. an Ni, Cr, Sn bestimmt; diese Daten sind noch durch einigo Bestst.von 
Ge-Gehh. erganzt worden. Die Analysenmethoden sind im Original genauer beschrieben.
— Bei den Unterss. ergab sich zunilehst, dafi N i u. Co in den Troilitknollen der Meteorite 
in sehr viel geringerer Mcnge vorhanden sind ais nach den bisher veroffcntlichten 
Angaben. Die durchschnittliche Menge betragt hóchstens 0,1% (Ni) u. 0,01°/q (Co). 
Es werden also Ni u. Co fast vollstandig in das Nickeleisen sowie in den Schreibersit 
aufgenommen, u. nur ein geringer Rest bleibt in den Troilitknollen zuriick. Dies ist in 
Ubereinstimmung mit der Regel, daB siderophiles Verh. bei solchen Elementen auftritt, 
welchc edler sind ais Pe u. die gleichzeitig in geschmolzenem Fe 11. sind. Dement- 
sprechend verhalten sich Ni u. Co sehr stark siderophil. Das Ge u. das Sn  erwiesen 
sich ebenfalls ais ausgesprochen siderophil; das Nickeleisen der Eisenmeteorite enth&lt 
im Durchsehnitt etwa 0,01°/o Sn, die Troilitknollen etwa 0,0015% Sn. Zur Erganzung 
wurde ferner der Durchsehnittsgeh. einer Anzahl ird. Silicatgesteine an Sn ermittclt. 
In diesen Gesteinen ist nach den vorliegenden Ergebnissen das Sn etwa 10-mal haufiger 
ais bisher angenommen (in Meteoriten etwas scltener ais nach bisherigen Daten). — 
Es ist iiberraschend, daB Cr in Eisenmeteoriten ganz uberwiegend in die Troilitknollen 
eintritt, also ais ausgesprochen chalkophiles Element erseheint, wahrend in ird. Ge
steinen Sulfide des Cr bisher noch niemals beobachtet wurden. Im System Fe—Ni—Cr—
S, mit einer S-Menge, die nicht zur Absattigung aller 3 Metalle ausroicht, wird ganz 
uberwiegend das Cr an S gebunden, sowio ein Teil des Fe; die Metallphase wird an Ni 
angereichert, verarmt hingegen an Cr. Diese starkę Affinitat des Cr zu S tr itt offenbar 
nur dann in Erscheinung, wenn O abwesend ist oder wenn soine Mengo nicht zur 
Oxydation des Cr ausreicht. Im  Chondriten von Holbrook, der wesentlieh aus Silicaten 
besteht, geht nur eine ganz geringe Menge Cr in den Troilit ein. Nach den Ergebnissen 
der Vff. gehort das Cr in den Meteoriten zu den ani starksten chalkophilen Elementen. 
(Nachr. Ges. Wiss. Góttingon, Math.-physik. KI. 1933. 278—87.) S k a l ik s .

N. R. Dhar und Atrna Ram, Gegenwart von Formaldehyd im Tau. Im Tau findet 
sich Formaldehyd in Mengen von etwa 0,0015 mg/l (bestimmt nach der Methode von 
SCHRYVER), also betrachtlich mehr ais im Regenwassor (vgl. C. 1932. II. 3G94). 
Vff. nelimen an, daB der Formaldehyd von der Photooxydation organ. Verbb. herriihrt, 
wobei sich energiereiches CO, bildet; dieses ist der photoehem. Umsetzung mit W. 
leichter zugiinglich ais n. C02. (Naturę, London 131. 800. 3/6. 1933. Allahabad, Univ., 
Chem. Lab.) . LORENZ.

E. T. Bell, Mineralogy. London: Bailliere 1933. 8°. l i s .  Gd. net.

1). Organische Chemie.
Otto Schmidt, Die aktiren Stellen des typischen Hydrierungskatalysators. (5. Mitt. 

iiber Reaktionsmeclianismus.) (4. vgl. C. 1932. I. 3400.) Vf. yertritt im Gegensatz zu 
Ta y l o r  (C. 1926. I. 2529) die Auffassung, daB, bei der Hydrierungskatalyse die ab- 
sorbierten Gasc reagieren, nicht die adsorbierten. Es wird gezeigt, daB die ublichen 
Hydrierungskatalysatoren zu den feinporósen Stoffen gehoren, bei denen die Gas- 
aufnahme im wesentlichen im Innem erfolgt. Wie bei feinporósen Stoffen die Sorptions- 
fahigkeit durch das Verhaltnis Porendurchmesser zu Gasmolekuldurchmesser bedingt 
ist, so wird auch hier die Geschwindigkeit der Hydrierung der C~C-Doppelbindung 
durch die Sperrigkeit der Molekule stark beeinfluBt. Die im Innem der Elemente 
der Eisen- u. Platingruppe auftretende akt. Form des Wasserstoffs ist die der positiven 
Ionen, die an der Oberflache nicht existieren kónnen. Die Aktivierung des Wasser
stoffs u. die Hydrierung ist bei diesen Katalysatoren eine Rk. in der festen Lsg.; die 
„akt. Stellen11 liegen im Innem, nicht an der iiuBeren Oberfliiche. (Z. physik. Chem. 
Abt. A. 165. 133—46. Juni 1933. Ludwigsliafen a. Rh., Hauptlabor. der I. G. 
Farben.) DziENGEL.

H. I. Waterman und C. van viodrop, Hydrierung von Gemischen ungesattigter 
Kohlenwasserstoffe olme Zusatz eines Katalysators. Durch Verss. von WATERMAN u . 
P e r q u in  ist bekannt geworden, daB bei der destruktiven Hydrierung von Paraffin

XV. 2. ' 57
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bei 460° u. 100—110 Atm. Anfangs-H2-Druck (Maximum >  200 Atm.) Prodd. ent- 
stehen, in donen sowohl dio gasformigen ais auch dio fl. Anteile nicht vollig gesatt. 
sind, obwohl das Paraffin bis zu 2 Gew.-% H  aufnimmt. Man kann diesen Befund 
dadurch erklaren, daB die Hydrierungsgeschwindigkeit der beim Cracken des Paraffins 
entstehonden Prodd. verhaltnismaBig gering ist, wahrend andererseits betrachtliche 
Mengen ungesatt. Prodd. gebildet werden. Man kann das Auftreten von ungesatt. Prodd. 
durch Zusatz von Ni-Kieselgur unterdrttcken; dics gelingt aber nur bei geniigend 
hohem H 2-Druck. Nach Angaben von SSAOHANEN u. TaraSSOW (C. 1933. I. 1053) *
lasson aich Gemisohe von ungesatt. KW-stoffen auch olino Katalysator schon bei 300" 
vollstandig hydrieren. Dieser Befund schien sich anfangs zu bestatigen; es gelang, 
n-Octen boi ca. 300° u. 135 Atm. H 2 vollstandig in Octan (Ivp.777 1 25—126,5°, nu20 = 
1,3979, D.204 0,7030) umzuwandeln. Bei genauerer Unters. zeigto sich aber, daB diese 
leichte Hydrierung auf Verunroinigung der Autoklavenwandung mit Katalysator- 
resten von fruheren Verss. zuriickzufuhren ist. In einem neuen Autoklaven wurde bei 
110—120 Atm. H 2 auch bei 360° noeh keine Hydrierung, wohl aber Bldg. polymerer 
Prodd. beobachtet. (Reeueil Trav. chim. Pays-Bas 52 ([4] 14). 469—77. 15/5. 1933. 
Delft, Techn. Univ.) OSTERTAG.

Carlos C. Christen, Einwirkung der elektrischen Entladungen auf Kolrfenwasscr- 
sloffe lei niedrigem Druck. (Vgl. C. 1 9 3 1 . I. 2960.) Bei Einw. einer elektr. Entladung 
zwischen Ni-Elektroden mit 300—600 V wird Heptan unter H,-Entw. teilweise konden- 
siert u. zwar um so raschor, je hohor die Spannung ist. Die Temp. scheint keinen 
wesentlichen EinfluB zu haben. Das Prod. stellt eine gelbbraune sehr konsistente M. 
von empyreumat. Gerucli dar, die in organ. Losungsmm. wie A. teilweise 1. ist. Der 
in A.. 1., in PAe. unl. Anteil wird von konz. H2S04, H N 03 u. Br2 angegi'iffen. Aus der 
Luft absorbiert das Prod. langsam 0 2. Bei gewóhnlioher Temp. zeigt es keinen Dampf- 
druck. (An. Inst. Invest. cient. tecnol. 1. Nr. 3. 71—81. 1930.) R. K. Mullf.k.

Rene Vanier de Saint-Aunay, Polymerisation und Abbau von Kohlenwasserstoffen 
unter dem Einflu/3 der elektrischen Entladung. Die C. 1 9 2 9 . I. 2628. II. 1520 referierten 
Verss. von MlGNONAC u . DE S a i n t -A u n a y  iiber die Polymerisation von Acelylen 
u. Athylen unter dem EinfluB der dunklen elektr. Entladung werden ausfiilirlicli be- 
schrieben u. auf weitere KW-stoffo ausgedehnt. Das aus Acetylen entstehende Hemdien- 
(l,5)-in-(3) (Dimnylacetylen) gibt bei der Oxydation mit KMn04 Ameisensaure, bei 
der Ozonspaltung CH20  u. HC02II; Dipropargyl liefert Bernsteinsaure. Aus Athylen 
entstehen neben Buten u. Hexen noeh C2H2, C2H0, Butan u. Hexan. Athan liefert 
durch H-Abspaltung C2H, u. C2H2 u. dereń Polymerisationsprodd., durch Spaltung 
der C—C-Bindung 011,. Alethan gibt H, C2H 6, C2H, u. C2H2. Aus Bzl. erhalt man 
durch Polymerisation ein Gemisch von Dihydrodiphenylen, das boi der Dest. in Diphenyl 
u. H  zerfiillt; Dehydricrung des Bzl. fiihA zu Diphenyl; ferner erfolgt Zerfall des Hol. 
unter Bldg. von C2H 2, das weiterhin in C2H 4 u. C2H 0 umgewandelt wird. Bei An- 
wendung atiirkerer Stromo zerfallen die Dihydrodiphenyle vollstandig in Diphenyl 
u. H2. ln  analoger Weise erhalt man aus Toluol Dimethyldihydrodiphenyle, Dibenzyl, 
C2H 2, GH4, C2H4 u . C2H8. Hexan liefert Hexen-(1), Propylen, Propan, CH4, C2H2, C2H, 
u. KW-stoffe mit mehr ais 9 C-Atomcn. (Chim. et Ind. 2 9 . 1011—25. Mai 1933.) Og.

M. S. Kharasch und Frank R. Mayo, Der Peroxydeffekt bei der Addition ton 
lieagentien an ungesdttigte Verbindungen. I. Die Addition von Bromwasserstoff an Allyl- 
bromid. Bei den Additionsrkk. der Athjienbindung bestehen Widerspruehe zwischen 
den tbeoret. Voraussagen u. den cxperimentellen Befunden. Es ersehien deshalb not- 
wendig, zunaclist dio Addition von HBr an Allylbromid (I) erneut zu untersuehen.
Bei dieser Rk. konnen 1,2-Dibrompropan (II) u. 1,3-Dibrompropan (III) auftreten; 
beide Prodd. sind schon vo n  zahlreichen Autoren beobachtet worden. Es erscheint 
aber zwecklos, den Verlauf der Addition von HBr an I theoret. zu diskutieren, solange 
nicht oino befriedigende Methode zur Analyse des Rk.-Gemischs existiert. Nach Aus- 
arbeitung einer solchen Methode konnte festgestellt werden, daB die Rk. durch bislier 
unbekannte Eaktoren beeinfluflt wird. Fiihrt man die Addition unter LuftabsehluB 
aus (Abkiihlen mit fl. Luft, Evakuieren u. Zuschmelzen), so reagieren einzelne Praparate 
v o n  I  mit wechselnden Geschwindigkeiten unter Bldg. verschiedener Additionsprodd.
Die meisten Praparate geben 65—85°/o II u. sind in 10 Tagen zu 88%  umgesetzt; ein 
kleinerer Teil reagiert erheblich schneller unter Bldg. von III. Dieses Verh. ist auf Ggw. 
von O oder Peroxyden zuriickzufuhren; bei Luftzutritt reagieren alle Praparate un- 
gefahr gleich sehnell unter iiberwiegender Bldg. von III. Durch die Rhodanidprobe 
lieB sich zoigen, daB Allylbromidpraparate sehr yerschiedenes Oxydationsveruiogen
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gegen Fe11 aufwcisen, das den Ausbeuten an H I bei der Einw. von HBr unter Luft- 
abschluB ungefahr proportional ist. Die Annahme, daB das Oxydationsvermi5gen 
auf Peroxyde zuruckzufiihren ist, erscheint gerechtfertigt., da man bei Zusatz von
0,02 Hol Iienzoylperoxyd dasselbe Prod. erhalt wie bei Anwendung von sehr oxydations- 
kraftigem I. I ist gegen O merklieh empfindlieh; nach 2-monatigem Aufbewahren 
im Dunkelu gibt es eine starko Peroxydprobe. Ein peroxydfreies Praparat, das bei 
LnftabschluB 80°/o II liefert, gibt >  70°/o III, wenn man vor dem Zusatz von HBr 
10 Min. Luft durchleitet; hierbei nimmt zugleieh das Oxydationsvermogen zu. Dio 
Wrkg. ist mit Sieherheit dem O zuzuschreiben, da man bei Vorbehandlung von I mit 
N, H, NO oder N 02 keine andereii Resultato erhiilt wie untcr LuftabscliluB. Der 
EinfluB der Peroxydo laBt sich durch Zusatz der bekannten Oxydationsverzogerer, 
wie (C0H5)2NH, j?-C,0H ,• N H • C,HS, Hydrochinon, C,H,-SH, Thiokresol, Mercapto- 
benzthiazol, ausschalten; man erhalt bei Zusatz dieser Verbb. stets II, unabhangig 
vom Peroxydgeh. des angewandten I-Praparats. Die BIdg. von II wird auch durch 
Eg., FeClj u. A1C13 begiinstigt. Es wird darauf hingcwiescn, daB der Mechanismus 
der Wrkg. dieser Stoffe wahrscheinlich von Fali zu Fali verschieden ist. Durch be- 
soudere Verss. wurde ferner festgestellt, daB dio Additionsprodd. II u. III, Trockenmittel, 
Spuren von W. in nicht besonders getroekneten Rk.-Gemischen, die Dauer des Trocknehs, 
die HBr-Konz. u. zugesetzte Oberflachenkatalysatoren den Rk.-Verlauf nicht beein- 
flussen. Zwischen —75° u. +100° hat dic durch Peroxyde katalysierte Bldg. von III 
einen 1,5—2 mai groBeren Temp.-Koeff. ais dio Bldg. von II; bei geringcm Peroxyd- 
geh. konnen bei —75° selbst bei Luftzutritt groBe Mengen II entstehen, weil dio Bldg. 
von III bei tiefer Temp. viel starker verzogert wird; bei hóheren Tempp. wiederum ver- 
lauft die Bldg. von III so schncll, daB dic geringsten Peroxydspuren auch bei Luft- 
ausschluB die Rk. in dieser Richtung beeinflussen; klaro Resultate sind daher bei 
łioheren Tempp. nur bei Zusatz guter Oxydationsverzogerer zu erhalten. So ist es zu 
erklaren, daB fruhero Autoren bei hólieren Tempp. mehr HI, bei tiefen mehr II fanden; 
daB keine Temp.-Wrkg. vorliegt, ergibt sich aus den Verss. mit Oxydationsverzogerern, 
bei denen die Temp.-Anderung die Zus. des Rk.-Prod. kaum beeinfluBte. — Unter 
peroxydfreien Bedingungen (Zusatz von Oxydationsverzogerern) hat keines der unter- 
suchten Lósungsmm. einen EinfluB auf die Richtung der Rk.; man erhalt stets 90% II. 
Dio DE. des Ldsungsm. beeinfluBt nicht dio Richtung, sondern nur die Geschwindigkeit 
der Rk., doch bestoht keino einfacho Beziehung. W. beschleunigt dio Rk. zunilehst; 
85%ig. HBr reagiort schneller ais 100%ig., wahrend 40%ig. HBr fast gar nicht addiert 
wird. Die Brechungsindices der Lsgg. von I in Heptan, Eg., Chlf., 1,3-Dibrompropan 
u. CS2 weichen von den aus der Mischungsregel berechneten ab u. deuten auf Assoziation 
oder Bldg. von Verbb. Losungsm.-Wrkg. u. Temp.-Effekt sind voneinander unabhangig.
— Licht beschleunigt dio Addition yon HBr; kurzwelliges Licht wirlct am stiirkstcn 
u. beschleunigt die Bldg. von III viel starker ais die von II, so daB bis 90% III auf- 
treten konnen; im ultravioletten Licht wird sogar dio oxydationsverzogernde Wrkg. 
des Eg., dio dic Bldg. von II begiinstigt,. weitgehcnd aufgehoben. Die Yers.-Resultate 
zeigen an, daB alle Faktoren, dio die Addition von HBr an I  beeinflussen, nur auf dem 
Wego iiber eine Einw. auf dio in I  enthaltenen Perosyd- oder O-Spuren wirksam werden.
— Fe111- u. Al-Halogenido besehleunigen die Addition auBergewohnlieh stark, die Wrkg. 
ist der Salzkonz. proportional. Cu-Salze haben kcinen EinfluB auf dio Richtung der 
Rk., konnen aber schwach beschleunigend u. oxydationsverzógernd wirken. — Ober
flachenkatalysatoren, wie Glaswolle u. Si02-Gel, beeinflussen weder Geschwindigkeit 
noch Richtuug der Rk. Eino bei Asbest beobachtete Beschleunigung lieB sich auf 
Fe-Geh. zuruckfuhren.

Zur Analyso der Rk.-Gemische wurdo I  mit Hilfo von Dimethylanilin entfernt; 
die Zus. des Ruckstands wurde aus dem ud berechnet. l^-Dibrom-propan (I), iid20 =  
1,5194. 1,3-Dibrompropan (IU), np20 — 1,5232; die Refraktion der Gemische ist eine 
linearc Funktion der Zus.; Fehlergrenzo der Methode ca. 5%. Die Zus. laBt sich auch 
aus dem Kp. der Gemische einigermaBen bestimmen. Das yerwendete Allylbromid (I) 
war teils cin Handelspraparat, teils wurde es aus Allylalkohol u. HBr-Gas in Ggw. 
von 1—2% CuBr erst bei 0°, dann bei gewohnlicher Temp. dargestellt; man wascht 
mit k. W., troeknet bei —75° mit Na2S04 u. dest. durch eine 1,5 111 lange Kolonne. 
Kp.752 69,6°, no20 =  1,4693. Durch besondere Verss. wurde festgestellt, daB I sich 
im Licht nicht verandert u. vor u. nach der Belichtung mit Br 1,2,3-TribrompTopan 
liefert. Auch II, III u. Propylenbromid verandern sich nicht im Licht; es ist 
damit bewiesen, duB das aus 1 u. HBr neben II entstehende III seino Bldg. nicht
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einer Umlagerung von I oder II verdankt. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2468—96. 
Juni 1933.) Ostertao .

M. S. Kharasch, M. C. McNab und Frank R. Mayo, Der Pcroxydeffekt bei 
der Addition ton Reagentien an ungesiitligte Verbindungen. II. Die Addition ton Brom- 
wasserstoff an Vinylbromid. (I. vgl. vorst. Ref.) Vinylbromid kann mit HBr einerseits 
1,1-Dibromathan, andererseits 1,2-Dibromathan liefern. Die friiheren Unterss. (Literatur 
bei W lBAUT, C. 1 9 3 1 . I. 2857) sind ohne Beriicksichtigung der Peroxydwrkgg. (vgl. 
vorst. Ref.) ausgefiihrt u. daher bedeutungslos. Man kann die Rk. so leiten, daB ent- 
weder 100% 1,1- oder 100% 1,2-Dibromathan entstehen; die Bldg. von 1,1-Dibrom
athan ist die „n.“  Rk. u. findet bei Abwesenheji von Peroxyden (bzw. in Ggw. von 
Oxydationsverzogerern) ausschlieBlioh sta tt; die'Bldg. yon 1,2-Dibromathan ist auf 
den Peroxydgeh. des VinyIbromids zuriickzufiihren. Die Wrkg. von Ldsungsmm., 
Temp., Lielit, Oberfliichenkatalysatoren u. Salzen auf Gesehwindigkeit u. Richtung 
der Rk. ist auch hier nur durch Einw. auf Peroxyde bzw. durch Aktivierung des bei 
der Zers. der Peroxyde freiwerdenden O zu erklaren. — Vinylbromid, aus Athylen- 
bromid u. alkoh. KOH. Die Zus. der Rk.-Prodd. wurde aus no u. Kp. ermittelt. 1,1-Di- 
bromdthan, ud20 =  1,5123. 1,2-Dibromathan, hd20 =  1,5380. (J. Amer. chem. Soc. 
5 5 . 2521—30. Juni 1933.) Ostertag .

M. S. Kharasch, M. C. McNab und Frank R. Mayo, Der Peroxydeffekt bei 
der Addition ton Reagentien an ungesattigle Verbindungen. III . Die Addition ton Brom- 
wasserstoff an Propylen. (II. vgl. vorst. Ref.) Propylen gibt m it HBr bei Luftzutritt 
oder -AussebluB u. in Ggw. oder Abwesenheit von Oxydationsverzogerern reines Iso- 
propylbromid. In  Ggw. vou Peroxyden, wie Benzoylperoxyd oder Ascaridol, kann man 
fast quantitativ n-Propylbromid erhalten. Propylen scheint mit O nicht leicht Per- 
oxyde zu bilden. Wie bei anderen ungcsatt. Verbb. wird die Peroxydwrkg. bei tiefen 
Tempp. seheinbar herabgesetzt; man erhalt in Ggw. von Peroxyden bei —78° 30%, 
bei gewohnlicher Temp. 87% n-C3H-Br. (J. Amer. chem. Soo. 55. 2531—33. Juni 
1933. Chicago [111.], Univ. of Chicago.) Oster ta g .

Irying E. Muskat und Loren B. Grimsley, Untersuchungen an konfugierlen 
Systemen. 12. Mitt. Die Addition ton Brom, Bromimsserstoff und unterbromigcr Saure 
an 1-Brombutadien. (11. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 366.) Im Gegensatz zu Ix g o ld  u. S mith 
(C. 1 9 3 2 . I. 41), nach dereń Ergebnissen l-Brombutadien-1,3 (I) in 3,4-Stellung addiert, 
finden Vff., daB Br2, HBr u. HOBr an I  in 1,4-Stellung addiert werden. In Lg., Chlf. u. 
Eg. wurde von I bei Tempp. bis zu —■ 50° herab 1 Mol Brom leicht absorbiert unter 
Bldg. von 1,1,4-Tribrombuten-2, C4H 5Br3, Kj).s 94°, das bei Oxydation sowolil mit 0, 
ais mit KMnOj in Acetonlsg. ais Hauptprod. Bromessigsilure lieferte, nebcn der in 
einigen Verss. Oxalsaure isoliert u. qualitative Farbrkk. auf Glyoxylsaure erhalten 
wurden, u. das mit 1 Mol Brom ein schon von W i l i .STATTER u . B r u c e  (Ber. dtscli, 
chem. Ges. 40  [1907]. 3994) erhaltenes Gemisch von Pentabrombutanen ergab. — 
Einleiten von 1 Mol trockenem HBr in I  fiihrte zu l,l-Dibrombvten-2, C.,H|.Br2, Kp. 155 
bis 157°, K p ,21 71—72°, das bei der Ozonisierung Essig- u. Oxalsilurc lieferte u. mit 
1 Mol Brom in Chlf. in 1,1,2,3-Tetrabrombutan, C4H6Br4, K p .25 148—150°, iiberging. — 
Behandeln von I mit 1 Mol HOBr in 1—2%ig. wss. Lsg. lieferte l,4-Dibrom.-l-oxy- 
buten-2, C4H0OBr2, dessen Ozonisierung zu Oxal- u. Bromessigsaure fiihrte. (J. Amer. 
chem. Soc. 5 5 . 2140—45. Mai 1933. Chicago [III.], Univ.) BEHRŁE.

Thomas H. Vaughn und J. A. Nieuwland, Direkte Jodierung ton rnonosubstihi- 
ierten Acetylenen. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 2303.) Alkyl- u. Arylacetylene konnen durch J 
in II. NH3 jodiert wrerden. Wiihrend aber 1’henyl-, p-Tolyl- u. Vinylacetylen bei —34“ 
relativ sehnell vollstandig jodiert werden, reagieren die Alkylaeetylene bei dieser Temp. 
iiuGerst langsam (z. B. Amylacetylen zu nur 6%  in 4 Tagen). Hier arbeitet man besser 
bei Rauintemp. im Autoklaven, aber auch dann betragen die Ausbeuten nur 15 his 
50%- Ursache dieser Erscheinung ist, daB J  u. fl. NH3 bei 25° quantitativ wie folgt 
reagieren: 3 J 2 +  8 NH3 =  6 NH4J  +  N2. Amylacetylen wird auch in ath. NH3- 
I^sg. jodiert, aber unter gleiehzeitiger Bldg. von viel Additionsprodd., wahrend in 
reinem NH3 niemals .T an die 3-fachc Bindung addiert wird. Die Na-Salze der inono- 
substituierten Acetylene werden in NH3 sehnell jodiert. — Die Jodacetylene sind 
farblose FIL, welohe sich beim Erliitzen u. am Licht gelb fśirben, dagegen im Dunkeln 
u. im Eisschrank haltbar sind. Die Alkyljodacetylene sind sebr fliichtig u. riechen 
auBerst stark.

V e r s u e h e .  Amyljodacetylen, C,Hn J . 1. Gemisch von fl. NH3, J  u. Ąmyl- 
aeetylen im Autokiaven iiber Naeht stehen gelassen, vorsichtig W. zugegeben, 01 mit
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W. u. 5%ig. HCI gewaschcn, gctrocknet u. frnktioniert. Ausbeutc 30%. 2. Fl. NH3 
in ath. J-Lsg. gogossen, Amylacctylen zugcgcben u. stehen gelasscn, mit W. versetzt, 
ath. Schicht mit Thiosulfat, W. u. verd. HCI gewaschen usw. Ausbeute 21°/0. 3. Amyl- 
acetylen in Lsg. vonNa in fl. NH3 bis zur Entfarbung cingetragen, langsam J  zugegeben 
usw. Ausbeute 68%. KpH1,5 80,0°, Kp.2l 93,0°, F. —37 bis —35°, D.~ 1.472, nD26'5 =  
1,5105, Md =  45,35 (ber. 45,29) (vgl. G r i g n a r d  u .  P e r r i c h o n ,  C. 1 9 2 6 . I. 2912). — 
Ithyljodacetylen, Kp.15a 83—85°, D .22 1,739, no23’7 =  1,5247, M d =  31,76 (ber. 31,48).
-  Butyljodacełylen, C6H»J, Kp.6 52,5°, Kp .30 82,5°, D .25 1,55 52, nD25 =  1,51 500, 
Md =  40,32 (ber. 40,68). Wurde aueh aus C.,H0-C : C-MgBr u. J  in A erhalten. •— 
Ihplyljodacetylen, Kp .4 105—107°, D .22 1,355, nD26’5 =  1,5024, Md =  54,66 (ber. 
54,50). — Phenyljodacetylen, D .25 1,7508, ud25 =  1,6591, Md =  48,02 (ber. 47,31). — 
■p-Tohjljodmetylen, Kp .,6 135— 141°, U.27 1,810, nD27 =  1,6870, Md =  51,01 (bor. 
52,02), nicht rein; starko Zers. bei der Dest. (J. Amor. chem. Soc. 5 5 . 2150—53. Mai 
1933. Notre Damę [Indiana], Univ.) L in d e n b a u m .

Camille Matignon, Henri Moureu und Maurice Dode, Uber die Bollc der Tempe
ratur bei der Isomerisierung der Butylene in Gegenwart von Tonerde. (Vgl. C. 1 9 3 3 . I. 
3698.) AuBer in der Tonerde enthaltenen sauren Substanzen beeinflussen noch andero 
Faktoren, besonders dic Temp., das Mcngenyerhaltnis der gebildeten Butcne. Erhohung 
der Temp. begiinstigt dio Bldg. des Butens-(2) (11) auf ICosten des Butcns-(l) (I). Dio 
Temp. verandert aber aueh die katalyt. Eigg. der Tonerde, indem dereń Verm6gen,
I zu II zu isomerisieren, durch einfaches Erhitzen crhóht wird. — Aus NH.,-Alaun mit 
NHjOH gefallte, mit Leitungswasscr gewnscheno u. 2 Stdn. bei 380° getrocknete Ton
erde liefert vorwiegend I. Dicselbo Tonerde, vor ihrer Bcnutzung 2 Stdn. auf 450° 
erhitzt, liefert mehr II  u., auf 650° erhitzt, noch etwas rnehr II. Eino fiir dio Gewinnung 
votiII bereiteto, d. h. mit dest. W. bis zum Yerschwinden der SO,," gewaschene Tonordo 
verhiilt sich ebenso. — Vorstehende Erscheinung ist nicht auf cinc verschiedenc Porositat 
der Tonerde zuriiokzufuhren. Da ferner nach WlLLSTATTEli u. Mitarbeitern (C. 1 9 2 6 .
I. 1375) alle Al-Hydroxydo von 270° ab in AIO(OH) iibergehen, sollto man mit saure- 
freien u. auf diesclbe Temp. gebrachten Tonerdoproben ident. Butcngemische erhalten, 
gleichgiiltig, wie der saure Katalysator entfernt worden ist. Dies ist aber nicht der Fali. 
Eine Tonerde, dereń saure Verunreinigungen nur durch Erhitzen auf 650° zerstort 
worden sind, liefert viel mehr I ais eine zuerst mit einer alkal. Lsg. [z. B. Ca(HC03)2] 
neutralisierte u. dann auf 650° orhitzto Tonerde. Vermutlich bewirkt das Erhitzen 
eine Dissoziation des bas. Al-NH4-Sulfats, welches das gefallte Al(OH)3 immer begleitet, 
oder eines bas. NH,-Alkalisulfats, welches beim Waschcn mit alkal. Lsgg. entsteht. 
Solange die Dissoziation nicht vollstandig ist, bilden sieh saure Prodd., welcho die 
isomerisierende Wrkg. orhohen. — Dio Bldg. von I  u. II  aus Butanol-(l) unter der 
Wrkg. von Tonerde hangt somit von wenigstens 4 Faktoren ab: 4 . Isomerisierende 
Wrkg. von in der Tonerde anwesenden, die Bldg. von II  begiinstigenden sauren Sub
stanzen; 2. EinfluB dor Rk.-Temp. auf dio Isomerisierungsgeschwindigkcit I — >- II;
3. Erhohung der isomerisierenden Fahigkeit der Tonerde selbst durch Erhitzen; 4. tcil- 
weise Kompensierung des Temp.-Einflusses durch die Menge des Alkohols infolge ver- 
iinderter Kontaktdauer. (C. R. hebd. Sóances Acad. Sci. 1 9 6 . 1560—63. 22/5. 1933.) Lb.

G. Komppa und J. SevÓn, Beitrag zur Kenntnis des anomalen Vcrhaltens des 
(l,fi-Dimethyltrimethylenglykols und dessen Dibromids. Nach F r a n k e  (Mb. Chem. 34 
[1913], 1893) sind p,(l-DimeJ.hyllrimdhyle.n{jlykol u. sein Bromid im Gegensatz zum 
Trimethylenglykol u. -bromid iiuficrst reaktionstrage. Vff. haben dieso Beobach- 
tungen bestatigt. Das Bromid konnte mit KCN, Na-Malonester, Na-Cyanessigoster, 
Na-Phenolat u. Diphenylamin nicht umgesetzt werden. Nur mit Phtlialimidkalium 
wurdo bei langerem u. hoherem Erhitzen das erwartete DiphtlialimiA recht glatt er
halten. Aus diesem wurde das Diamin dargestellt, dessen Oberfuhrung in das cycl. 
Imin nur mit schr geringer Ausbeute gelang.

V e r s u c h e. (3,f)-Dimełhyllrimethylendibromid, CsH 10Br2. 30 g /?,/?-Dimethyl- 
trimethylenglykol (Prismen, F. 124°) im Druckrohr unter Eiskiihlung mit 66 g Pl?r3 
versetzt, innerhalb 10 Stdn. auf 140° u. hierbei noch 12—14 Stdn. erhitzt, auf Eis 
gegossen, mit Soda neutralisiert, mit Dampf dest., in A. gel. usw. Kp.n  64—69°, 
Kp. 185—190°. — P,p-Dimethyltrimethylendiphthalimid, C2IH1R0 4N2. Yoriges mit 
Phthalimidkalium langsam auf 250—300° erhitzt, bis die brauno M. halbfest war, mit 
W. ausgekocht, getrocknet, in Chlf. gel., F iltrat eingeengt. Aus A. braunliche Blatt- 
chen, F. 236—237°. — fi,ft-Dimethyllrimelhyhndiaminhydrochlorid, C5H16N2C12. Yoriges 
mit 25%ig. wss. KOH 6 Stdn. erhitzt, bis zum beginnenden Schaumen abdest., Riick-
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stand in W. gel. u. wieder dest., vereinigte Destillate m it HC1 neutralisiert u. verdampft. 
Aus A. hygroskop. Sehuppen, F. 280—281° (Zers.). Pikrat, C17H20O,4N8, aus wss. 
Lsg. hellgelbe Nadeln, Zers. 240°. Chlorplati?uxt, C5H16N2Cl8Pt, goldgelbe Nadeln, 
Zers. 270°. — ft,ft-Dimeihyltrimethyleniminpikrat, Cn H 140 7N4. Voriges Hydrochlorid 
%  Stde. auf 280-—290° erhitzt, mit Chlf. gekocht, F iltrat verdampft, Harz in W. 
aufgenommen, stark alkalisiert u. mit Dampf dest., pyridinahnlich riechendeR Destillat 
m it Pikrinsaure im Yakuum bei niedriger Temp. verdampft, krystalldurchsetztes 0] 
abgepreBt. Nach Waschen m it CH3OH goldgelbe Nadeln, F. 181-—182°. (Suomalaisen 
Tiedeakatemian Toimituksia [Ann. Acad. Sci. fenn.] Ser. A. 37. Nr. 7. 1—8. 1933. 
Helsinki [Finn!.], Techn. Hochschule. [Orig.: dtsch.]) Lindeneaum.

C. Pauline Burt, D. R. Corcoran und I. V. Koerber, Untersuchungen iibcr 
cyclischc Acetale. II . Bildung cyclischer Acetale des 4,S-Dioxyoctadiens-(2,6). (I. vgl.
C. 1930- I. 2076.) 4,5-Dioxyoctadien-(2,6) bildet recht glatt Acetale mit Isobulyr■, 
Valer- u. Isoialeraldehyd, ziemlich glatt mit Diathylketon, dagegen nicht mit Methyl- 
hesylketon, Pinakolin u. Methylheptenon, ferner nicht m it solchen Aldchyden oder 
Ketonen, in denen das CO einer Doppelbindung oder einem Aryl unmittclbar benach- 
bart ist. Dagegen bildet sich mit Hydrozimłaldehyd rccht glatt das Acetal. Darst. 
der Acetale wie friiher; alle erwiesen sich ais monomolekular. — Acetal des 4,5-Dioxy- 
octadiens-(2,6) mit: Acetaldehyd, D .204 0,9352, na20 =  1,4564. Propionaldeliyd,
D .204 0,9304, nc20 =  1,4 5 58. Butyraldehyd, D .204 0,9304, nn20 =  1,4 5 55. Isobutyr-
aldehyd, C12H ,0O2, K p -14 101°, D .204 0,9409, ni)20 — 1,4538; Ausbeute 86%. Valer- 
aldehyd, C13H 220 2, Kp .5 110—111°, D.20, 0,9228, n D20 =  1,45 7 0; Ausbeute 65%. 
Isomleraldehyd, C13H220 2, Kp .4 106°, D .204 0,9218, no20 =  1,4529; Ausbeute 77%. 
Onanthol, D.20, 0,9078, nu20 =  1,4592. Hydrozimłaldehyd, C17H 220 2, Kp.4 160—161°,
D .2°4 0,9996, nD2° =  1,5 1 32; Ausbeute 79%. Aceton, D .2°4 0,9543, nD2° =  1,4492. 
Methylathylketon, D .!04 0,9270, n »20 =  1,4551. Diathylketon, CJ3H220 2, Kp .4,5 100 bis 
101°, D .204 0,92 37, no20 =  1,4573; Ausbeute 57%. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2068 
bis 2070. Mai 1933. Northampton [Mass.], S m it h  Coli.) LlNDENBAUM.

James B. Conant und George W. Wheland, Die Struktur der durch Oxydalion 
von Triisobutylen erhaltenen Sauren. B u t l e r ó w  (Ber. dtsch. chem. Ges. 12 [1879]. 
1482) erhielt bei der Oxydation von Triisobutylen eine Saure Cn H220  2, die ais Di-tert.- 
butylmethylessigsaure angesprochen wurde. Durch Unters. grófierer Mengen der Siiuro 
wurde festgestellt, dafi das nach B u t ł e r o w s  Vorschrift gewonneno Prod. (F. 66—70°) 
die Zus. C12II240 2 besitzt u. sich durch fraktioniertes Ausschiitteln der iith. Lsg. mit 
Na2C03 oder auf Grund des Verh. der Chloride gegen N H 3 in annahemd gleiche Mengen 
zweier Sauren mit F. 88—89° u. 129—129,5° (a-Saure u. (1-Saure) zerlegen laBt. Das 
Clilorid der a-Saure gibt mit NH3 das Amid, das der /3-Saure liefert die Saure zurjick. 
Beide Sauren sind trisubstituicrte Essigsauren; sie lassen sich nicht nach H e l l -Vol-

1 (CH8)(C h S c > C(CH;,)'COjI1 1 1  [(CH3)8C]JC(C2H8)-COsH
HARD-Ze l i n s k y  bromicren u. werden nur auBerst langsam verestert. Durch 3°/0ig. 
methylalkoh. HC1 wird die a-Saure bei 100° in 11 Tagen zur Halfte, die /?-Saure fast 
gar nicht verestert, wahrend C2H6-C(CH3)2.C 02H sich in 1 Tag fast yollstandig um- 
setzt. Die Siiurestarken der beiden Sauren in 50%ig. A. sind geringer ais die der Essig- 
saure. — Abbauprodd. konnten bisher nicht erhalten werden. Nur die a-Saure gibt 
ein Amid; es liefert aber beim HoFF.MAXNSchen Abbau anscheinend einen Harnstoff 
(Cu H23NH)2CO, der bisher nicht hydrolysiert werden konnte. Mit Cr03 wurden keinc 
festen Prodd. gewonnen. Die /3-Saure wird durch H 2S04 langsam zers.; hierbei ent
stehen ein hochsd. neutrales Ol, Dimethylathylessigsaure u. geringe Mengen einer 
hochsd. Saure. Dio bisher erhaltenen Resultate reichen fur dio sichcrc Konst.- 
Ermittlung nicht aua; unter starken Vorbehalten formulieren Vff. die a-Saure ais 1, 
dio jS-Saurc ais II. — a-Saure, C12H 240 2, F. 88—89°. Clilorid, K p .40 120—123°. Methyl- 
ester, C13Hn(i0 2, aus dem Chlorid. K p .40 117—120°, no25 =  1,4265, D .“ 4 0,8582. Amid, 
C12H 25ON, F. 140—141°. p-Chloranilid, C1SH 280NC1, F. 1S7—187,5°. Harnstoff 
C23HiSON2, aus dem Amid u. KOBr. F. 164—165° (aus A.). — fi-Saure, C,2H240j, 
F. 129°. Chlorid, Kp.co 128—133°. Methylesier, C13H20O2, K p .35 115—120°, nD“  =
1,4437, D.25! 0,8925. p-Chloranilid, C18H 280NC1, F. 166,5—167°. (J. Amer. chem. 
Soc. 55. 2499—2504. Juni 1933. Cambridge [Mass.], Harvard Univ.) OSTERTAG.

Kiichiro Kino, tjber die Poły mer isierung der Methylester der hóher ungesdttigten 
Fettsduren. X II. tlber die Struktur des intramolekularen Reaktionsprodukles aus dem 
Methylester der Clupanodonsdurc. (XI. vgl. C. 1933. I. 3184.) Clwpanodonsauremdhyl-
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ester von Kp.3,6 218—220°, JZ. 362,9 (ber. 368,65), VZ. 162,2 (ber. 162,97), Mol.- 
Gew. 344 (ber. 344,28) wurde im H-Strom 20 Min. auf 290—300° erhitzt, darnuf frak- 
tioniert u. die Fraktion Kp .3l5 214—221° isoliert. Dieses intramolokulare Rk.-Prod. 
zeigte JZ. 219,2 (ber. 221,2), VZ. 169,6 (ber. 162,97), Mol.-Gew. 342 (ber. 344,28). Es 
wurde in Chlf. ozonisiert, das Rk.-Prod., welches starkę Aldehydrk. zeigte, mit KMn04 
nachoxydiert u. wie iiblich aufgearbeitet. Erhalten wurden eine Cn -Saure, aus verd. 
A. oder A. Krystalle, F. 25,5—27°, NZ. 301,3, Mol.-Gew. 187, wahrseheinlich Cn HlsOz 
(F.-Depression mit der Saure n-Cu H220 2 von F. 27—28°); ferner Bernsteinsaure. — 
Ober die fiir Clupanodonsaure yorgeschlagenen Strukturformeln vgl. T s u j im o t o  
(C. 1929. I . 988) u. I n o u e  u. S a h a s h i  (C. 1 9 3 3 . I . 1427). Wenn bei der Bldg. des 
obigen intramolekularen Rk.-Prod. keine Rk. an der Doppelbindung stattfande, so 
wiire bei der Osydation dieses Prod., wie bei der der Clupanodonsaure, entweder 
Propiorisiiure ( T s u j im o t o )  oder Buttersaure ( I n o u e  u .  S a h a s h i )  z u  erwarten. An 
Stelle dieser Sauren wurde jedoeh eino Cu -Saure erhalten, was deutlieh dafur sprioht, 
dali die Rk. an der CH3-Seite der Clupanodonsaure erfolgt ist. Da auCerdem nur 
Bernsteinsaure erhalten wurde, die C02H-Seite der Clupanodonsaure aber 11 C-Atome 
enthalt, muB eine Gruppe =CH-CH 2-CH = vorhanden sein, welche zur Malonsaure 
oxydiert wird. Vf. erteilt, in Anlehnung an Formel I  von T s u j im o t o ,  obigem intra
molekularen Rk.-Prod. die yorlaufigo Formel (C10H 17)• CH : CH• [CH2] ,■ CH : CH■ 
CH2-CH: CH' [CII2]2 • C02CH3, in welcher die Gruppe C10H,- gesatt. u. nicht gerad- 
kettig ist. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 2 1 . 63—68. Juni 1933.) LlNDENBAUM.

A. Proskouriakoff, Einige Salze der Latmlinsaure. Fiir die Calciumtherapie der 
Tuberkulose benotigte Vf. ein organ. Ca-Salz von hohem Ca-Geh., in W. 11. u. bestandig, 
wenig giftig u. dio Gewebe nicht reizend. Am geeignetsten erschien Ca-Lamlinal, 
(C5H ,03)2Ca, welches wie folgt dargestellt wurde: Rohrzucker nach T h o m a s  u .
S c h u e t t e  (C. 1 9 3 1 . II. 985) mit HCI hydrolysiert, filtriert, HC1 unter at-Druck ab- 
dest., mit W. yerd., Teer abfiltriert. Lsg. mit Kohle entfiirbt, h. mit uberschussigem 
CaC03 yersetzt, spiiter filtriert, bis zur Krystallisation yerdampft, Rest aus der Mutter- 
lauge mit A. gefallt, bei 130° getrocknct. — Darst. der folgcndcn Salze aus sd. 10°/oig. 
wss. L&yulinsaurelsg. u. dem betreffenden Carbonat. Nach Stehen filtriert, erst auf 
W.-Bad, dannim H2SO.,-Vakuum yerdampft u. zerrieben. — Mg-Lavulinal, (C5H,Os)„Mg. 
In sehr wcnig absol. CH3OH gol. u. in viel absol. A. eingeriihrt. WeiBcs Pulyer, sehr 
hygroskop., 11. in W., CH3OH, A., unl. in A. — Cd-Ldvulinal, (C6H70 3)2Cd. Mehrfach 
mit Aceton verriebcn u. im Vakuum getrocknet. Aus absol. A. +  A. Krystalle, F. 145",
11. in W. u. Alkoholen, sonst unl. — Ni-Lavulinał, (C5H70 3)2Ni, aus absol. A. +  A. 
hellgriines Pulver, beim Erliitzcn Zers., 1. wie dio yorigen. — Mn-Lavulinał, (CsH ,0 3)2Mn, 
nach Verreiben mit Aceton u. A. farbloso Prismen, F. 114°, 1. wie die yorigen. (J . 
Amor. chem. Soc. 5 5 . 2132—34. Mai 1933. Philadelphia, J e f f e r s o n  Hosp.) Lb.

Paul Fleury und Jaeąues Lange, tJber die Wirkung der tlberjodsaure auf dic 
Polyoluerbindungen. II. Wirkung der Oberjodsdure auf die Alkoholsauren. III . Wirkung 
der ('bcrjodsiiure auf die Zucker (Osen). (I. vgl. C. 1 9 3 3 . I. 3185.) Zusainmenfassung 
u. SchluBfolgerungen dieser Arbeit sind ident. mit der C. 1 9 3 3 . I. 1931 rof. Arbeit 
der Vff. (J. Pharmac. Chim. [8] 1 7  (125). 313—26. 409—27. 1/5. 1933. Paris, phann. 
Fak.) D eg n e r.

Horace S. Isbell, Eine Unlersuchung der durch Oxydation von Aldosen mit Brom- 
Wasser gebildeten d-Lactone. Kurzlich (C. 1 9 3 2 . II. 1003) konnto Vf. wahrseheinlich 
machen, daB bei Oxydation yon Aldosen mit Br-W. nicht die Aldehydform zur Saure, 
sondern die 1,5-Ringform direkt zum 1,5-Lacton oxydiert wird. Um den Verlauf der 
Oxydation quantitativ zu yerfolgen, setzt Vf. der Zuekerlsg. zuglcich mit dem Br-W. 
BaC03 zu u. bestimmt die von der gebildeten Zuckersaurc noutralisierte Menge Carbonat. 
Bei mehreren Verss. ergab sich die Sauremengo des Oxydationsprod. zu 1—2%• Die 
Oxydationsprodd. der Br-Oxydation sind also in der Hauptsaehe neutrale Substanzen 
u. zwar wie am Bcispiel der a- u. p-Mannose, der a- u. ft-l-Ahamnose, der a- u. fi-Ladosc, 
der fi-Cellobiosc u. der p-Maltose aus dem Drehwcrtsverlauf gczeigt wird, t%Lactone. 
Die /5-Formen der Zucker werden leichter oxydiert ais dio a-Formon. (Bur. Standards 
J. Res. 8. 615—24. 1932. Washington.) DziENGEL.

J. J. Blanksma und H. H. Schreinemachers, Reaktionsgcschwindigkeiten von
l-Chlor-(Brom)-2,i-dinitrobenzol mit aliplmtischen Aminen. Die Rk. zwischen 1-Chlor- 
u. l-Brom-2,4-dinilrobenzol (in absol. A. bei 25°) u. prim. u. sek. Aminen zeigt bimole- 
kularen Verlauf. Von den prim. Aminen reagiert CH3-NH2 am schnellsten, C2H- • NH2 
rcagiert erheblich langsamer, bei den hoheren Gliedern zeigt sich ein allmahlicher
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Anstieg. Dic Rk. wird durch eine a-standige Scitenkcttc stark verzogcrt; weiler ent- 
fernte Seitenketten sind ohne EinfluB. Sek. Aminę rcagieren bodeutend langsamer ais 
die prim. Aminę; (CH3)2NH, das viel scbneller reagiert ais CH3NH2, bildet eine Aus- 
nahme. Zwischen den Dissoziationskonstantcn der Amino u. den Ilk.-Geschwindig- 
keiten besteht keine Beziehung. 2V/ / 3 wirkt viel langsamer auf Halogendinitrobenzolc 
ein ais Aminę. K  betragt fiir (0 2N)2C6H 3C1 bei 25° 2,4 X 10“4, bei 100° 0,0384, fiir 
(0 2N)2C6H3Br bei 100° 0,0319 in absol. A.; in wss. A. verliiuft die Rk. nochetwaslang- 
samer. — Bei den folgenden Aminen bedeutet die 1. Zahl K der Rk. mit (02N)2C6H3C1, 
die 2. Iv der Rk. mit (0 2N)2C6H3Br, bcides in absol. A. bei 25°. Mełhylamin, 0,188,0,152. 
Alhylamin, 0,0518, 0,0496. Propylamin, 0,0535, 0,0530. Butylamin, 0,0571, 0,0553. 
n-Amylamin, 0,0583, 0,0567. n-Heptylamin, 0,0615, 0,0608. Dimelhylamin, 2,09, 
2,10. Diałhylamin, 0,0108, 0,0117. Dipropylamin, 0,0096, 0,010 65. Isopropylamin,
0,006 66, 0,006 37, sek. Butylamin, 0,005 48, 0,005 40. Isoamylamin, 0,0564, 0,0554. 
Isohezylamin, 0,0607, 0,0587. Diisobidylamin, 0,003 96, 0,004 15. DiUoamylamin,
0,0099, 0,0113. Alhylamin, 0,0263, 0,0262. Benzylamin, 0,0271, 0,0278. Piperidin,
1,148, 1,163. Hydrazin, 0,358, 0,371. — 2,4-Dinitrodimethylanilin, aus (OaiSr)2C0H3Cl 
u. (CH3)2iStH, existiert in 2 Formen (gelbe IĆrystalle) vom F. 87 u. 74°. Ebenso bildet
2,4-Dintirodidthylanilin 2 Formen vom F. 80 u. 69°, dio sieli ineinander iiberfiihren 
lasscn. — 2,4-Dinitro-eek.-bulylanilin, C10H 130 4N3, aus Chlordinitrobenzol u. 2 Mol 
sek.-Butylamin (im Original „sek. Isobutylamin") in A. bei 100°. Gelbo Krystalle, 
F. 56°. — 2,4-Dinitroisohcxy1anilin, C12H l70 4N3, analog aus Isohexylamin. Gelbo 
Nadeln, F. 63°. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 52 ([4] 14). 428—36. 15/5. 1033. 
Leiden, Univ.) OSTERTAG.

Niilo Puranen, Ober dic Einwirkung non Slickslofflri- und -tclroxyd auf p-Cymol. 
Vf. hat zuerst eine Lsg. von N20 3 in konz. H2S04 auf p-Cymol einwirken lassen. Da 
dio beiden Agenzien sofort nach 2 H 2S04 +  N20 3 =  2 HOsNS +  H20  miteinander 
rcagieren, so ist Nitrosylschwefelsaure das wirksame Agens. t'ber diesen Teil der 
Arbeit hat Vf. sehon kurz berichtet (C. 1 9 3 3 . 1. 934). Der ais Hauptrk.-Prod. ge- 
bildete KW-stoff C20H24 wird Dicymen genannt. Bei Yerwendung yon etwas iiber
1 Mol. N20 3 auf 1 Mol. p-Cymol u. bei —5 bis 0° betragt die Ausbeute bis annahernd 
90%. Vcrmindcrung der N20 3-Menge oder der H2S04-Konz., ferner Erhohung der 
Rk.-Temp. setzen die Ausbeuto herab, evtl. bis auf 0. Ein Teil des Cymols wird in 
eine in W. 1. Oxysulfonsaure umgewandelt, welche bei 35—50° zum Hauptrk.-Prod. 
wird. Auf Grund der verbrauchten Menge Nitrosylschwefelsiiure u. der auBerst schnellen 
Bldg. des Dicymens aus Dimethyl-p-tolylearbinol unter der Wrkg. von k. konz. II.S0, 
kann man dio Einw. des N20 3 auf p-Cymol wie folgt formuliercn:
2 CH3• C„H4• CH(CH3)2 +  2 0  — 2 CH3-C6H4-C(OH)(CH3)2 C20H ,, +  2 H20. -
Bildungsweise u. Eigg. des Dicymens sind mit der Auffassung ais 1,3,3,6-Telramethyl-
1-p-tolylindan (I) in bestem Einklang. Dio Bldg. erfolgt entweder durch direkte Kon- 
densation von 2 JIoll. Dimethyl-p-tolylcarbinol oder durch Dimerisierung von zuvor 
entstandenem a,a-Methyl-p-tolylathylen. Dicymen ist ein auBerst bestandiger KW- 
stoff von ausgesprochen aromat. Charakter (Nitrierung, Halogenierung, Sulfonierung), 
wird durch KMn04 kaum angegriffen, dureh Cr03 verbrannt, durch verd. HN03 zu 
einer Dicarbonsaure oxydiert, woraus folgt, daB 2 CH3-Gruppen eine Sonderstellung 
einnehmen. Durch DecarboxyIierung der Dicarbonsaure cntsteht ein KW-stoff C,SH,0, 
der noch bestandiger ist ais Dicymen. Die Resistenz gegen Oxydation wird durch 
Formel 1 gut crklart. Die CH3-Gruppen in 1 u. 3 miissen paraffinartigen Charakter 
haben, ebenso das 2-standige CH2, welches zudem ster. gehindert ist. Nur die aromat, 
gebundenen Methyle in 6 u. 4' werden durch H N 03 oxydicrt. Bzgl. der Stcllung der 
N 02-Gruppen im Di- u. Tetranitrodicymcn darf man annehmen, daB das 1. N02, wie

CH3-C -0-N 0 ,
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bciin Indan selbst, nach B geht, das 2. nach 3', das 3. u. 4. nach 7 u. 5', da dfe^toUen 
2' u. 6' ster. gehinderi^sind. \  \  -

Vf. hat sodann N20 4 auf das in Acctanhydrid gel. Cymol bei 0° wirken \Tasęen.
Dic Rk. verlief ganz entsprechend der Darst. der Nitrosatc der Olefine oder Terpene.,
Das Rk.-Prod. war ein schweres Ol, offenbar ein Gemisch ycrschiedencr Prodd., aus Ll' 
welchein eine krystallisicrtc Verb. von der Zus. Cu Hls0 lsN 6 u. den Eigg. der Nitrosatc ' 
isoliert werden konnto. Die Formel laBt sich formell in C10H12 • 2 C2H30  ■ 3 N»04 ■ O 
zerlcgcn. Vf. stellt sich die Bldg. dieser Yerb. so vor, daB zuerst das Trinitrosat des 
Cyniols cntsteht, in welchem dann 2 NO-Gruppen in der Osiniform acetyliert werden, 
wahrend die 3. NO-Gruppc zu N 0 2 oxydiert wird. E r gelangt so zur Konst.-Formel II, 
welche aber nur ais wahrscheinlich, nicht ais bewiesen anzusehen ist. .Jedenfalls kann 
die Verb. keine NO-Gruppe enthalten, da sio farblos u., wenigstens in Trinitrotoluollsg., 
monomolekular ist. — Wurde dieselbc Rk. bei Raumtemp. yorgenommen, so konnto 
aus dem Rk.-Prod. eine andere krystallisierte Vcrb. von der Zus. Cn Hu On N e isoliert 
werden. Nimmt man an, daB auch diese ein Acetat ist, so kann sie nur 1 Acetyl ent
halten, u. ersetzt man dieses durch H, so resultiert die Formel C10H ,4-3 N20., eines 
Cymoltrinitrosats. Da die Verb. nicht weiter acetylierbar u. zudem farblos ist, durfte 
sic keine NO-Gruppen enthalten. Nimmt man an, daC 1 Mol. N20 4 ais Nitrosat an- 
gelagert u. das NO in der Oximform acetyliert wird, u. daB die bciden iibrigen N„0,t- 
Moll. in Form von N 02-Gruppen addiert werden, so gelangt man etwa zur Formel III.
— Verb. CmII1rO)5N6 ist ais ein Zwisehenprod. der Nitricrung des Cymols anzusehen.
Denn wenn man sio bei Raumtemp. in rauch. H N 03 eintragt u. nach 2 Stdn. in W. 
gieBt, so erhalt man fast quantitativ 2,5-Dinitrocynwl (aus A. Nadeln, F. 77—78°).
Diese Nitrierung yerlauft somit im Sinne der TlIIELE-WlELANDschen Theorie, d. h. 
zuerst Anlagerung an eine Doppelbindung, dann Abspaltung unter Bldg. einer Nitro- 
verb. Verb. C12H160,jN , liefert bei gleichcr Behandlung mit H N 03 eine labile, sich 
bei ca. 120° zers. Substanz, oder sie wird yerbrannt. — Toluol wird durch N20., unter 
gleichen Bcdingungen nicht angegriffen. Cymol yerhalt sich demnach gegen N20 4 
mehr alipliat. ais Toluol.

Die Addition der Stickstoffoxyde an Cymol kann auch bei dessen Nitricrung mit 
HNOa eine wichtige Rolle spielen. Cymol wurde in Eg. gel., eine Lsg. yon 1—2 Moll.
HNOj (D. 1,5) in Eg. zugegeben u. dann bei yerschiedenen Tempp. (0—10°, 36—42°) 
Acetanhydrid eingetropft, spiiter in W. gegossen, schweres Ol fraktioniert. Die Haupt- 
fraktionen waren p-Nitrotoluol, 2-Nitrocymol u. 2,5-Diniłrocymol; der Vers. bei 36 bis 
42° ergab auch p-Methylacelophenon. 2-Nitrocymol ist ein n. Nitrierungsprod., u. 
p-Nitrotoluol kann auch ais „n .“ angesehen werden. Dagegen ist 2,5-Dinitrocymol 
niemals unter den Nitrierungsprodd. des Cymols gefunden worden, u. seine Bldg. kann 
nicht durch sukzessivo Nitrierung des Cymols erklart worden. Bringt man Cymol u.
HN03 in Eg. zusammen, so tr itt  keine Rk. ein; die Ggw. des Acetanhydrids ist fiir die 
Nitrierung notwendig. Nun wird Acetanhydrid durch H N 03 zu C(N02)4 oxydiert u. 
nitriert, u. man muB annehmen, daB dic dabei gebildeten Stickstoffoxyde yom Cymol 
angelagert werden, da aus der Lsg. keine braunen Dampfe entweichen. Diese An- 
lagerungsprodd. konnen nun, wic oben gezeigt, durch HN03 in 2,5-Dinitrocymol iiber- 
gefuhrt werden. Die Ausbeute an letzterem ist anscheinend unabhangig yon der Rk.- 
Temp., donn sie war bei 0 u. 50° fast gleich groB.

V e r s u c h o .  Dicymcn, C20H24 (I). 1. In turbiniertes Gemisch yon 134 g Cymol 
u. 80 ccm konz. H2S04 bei —5 bis 0° Lsg. von Nitrosylschwcfelsiiure (hergestellt durch 
Eintropfen yon konz. H2S04 in wss. Lsg. yon 175 g N aN 02 u. Absorption der Gase in 
400 ccm konz. H 2SO.i) eingetropft, bis auf 30° erwarmt, Saureschicht im Scheide- 
trichter abgelassen, Ol mit W., Soda, W. gewaschen, iiber KOH getrocknet u. dest.
Ausbeute 110 g. 2. 134 g Cymol mit 400 ccm konz. H2S 04 turbiniert u. bei —4 bis 
—2° die aus 175 g N aN 02 freigemachten Stickstoffoxydc direkt eingeleitet; weiter 
wie vorst. Ausbeute 116 g. 3. Diinethyl-p-tolylcarbinol mit konz. H 2S04 geschiittelt,
Ol abgetrennt usw. K p ,759 (korr.) 329—330°, Nadeln, F. (korr.) 37,5—38,5°, D .204 0,9821, 
nn20 =  1,559 41, Md =  86,91 (ber. 85,16), E_£D =  + 0,66, wl. in A., sonst 11. — Oxy- 
sulfonsdure. Wio yorst. unter 2, aber bei 35—50°; dann unter Kiihlung l/3 Vol. W. 
eingetropft, wie tiblich ubergefuhrt in das Ba-Sah, C20H 22O2(SO3)2Ba, 4 H20 , aus W. 
mikrokrystallin. Lieferte mit sd. verd. HNOa eine Verb. CeHlt)O^S. — Bromdicymen 
oder 5-Brom-l,3,3,6-tełramethyl-l-p-tolylindan, C20H23Br. I u. etwas J  in Eg. gel., 
unter Kiihlung mit 1 Mol. Br yersetzt, 2 Stdn. gekocht, Eg. abdest. u. fraktioniert.
Kp. ca. 400°, zahes Ol, auf Uhrglas nach langer Zeit erstarrend. Nadeln, F. 44—46°.

/  -
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— Dinitrodicymen oder 5,3'-Dinilro-l,3,3,6-lelramethyl-l-p-lolylindan, C20H22O4N,.
1. Direkt aus Cymol neben anderen Prodd. (vgl. Original). 2P 66 g I in turbiniertes 
Gemisch von je 100 ccm HNO, von D. 1,51 u. D. 1,4 getropft (Temp. 35—40°), schlieB- 
lich hellgelbliches Gemisch in W. gegossen. Aus Eg. Prismen, P. (korr.) 114—115°. — 
Dia minod icymen - oder 5,3'-Diamin.o-l,3,3,6-tetramethyl-l-p-tolylindandihydrocMorid, 
C20H 28N2C12. Voriges in Essigsaure erwarmt, Fe-Pulver eingetragen, starko HC1 u. 
etwas W. zugesetzt. Aus W. mkr. Nadeln, beim Erhitzen Zers. Gibt mit diazotierter 
Sulfanilsaure dunkelroten, Wollc ziegelrot farbenden Farbstoff. — Tetranilrodicymen 
oder 5,7,3' ,5'-Tełraniłro-l,3,3,6-łciramethyl-l-p-tolylindan, C20H20O8N4. 1 . Direkt aus 
Cymol (vgl. Original). 2. 35 g Dinitrodicymen unter Kuhlung mit 50 ccm HNO, 
(D. 1,51) gemisclit, 100 ccm konz. H2S04 zugesetzt, auf Schnee gegossen. 3. Dimethyl- 
p-tolylcarbinol in gekiihlte Nitriersaure (1 :1 ) getropft, auf Eis gegossen, Nd. mit sd. 
A. extrahiert. Einfachste Reinigung durch Lósen in sd. rauch. HNO, u. Verd. mit 
W. Aus verd. Aceton Prismen, F. (korr.) 253,5—254°. Wird durch 25% ig. Oleum- 
H N 03 bei 120° nicht weiter nitriert. — Dicymcndisulfonsaures oder 1,3,3,6-tetrameihyl-
l-p-lolylindan-5,3'-disulfonsaures Calcium, C20H 22(SO3)2Ca, 2 H 20. 67 g I  mit 134 g 
10%ig. Oleum bis zur Lsg. geschuttelt, unter Kuhlung %  Vol. W. eingetropft, Saurc- 
schicht abgelasson, Ol mit w. W. geschuttelt, abgetrennte Lsg. auf 1 1 verd., erwarmt, 
mit CaC03 neutralisiert, F iltrat eingeengt. Mit verd. H2S04 die frete Sulfonmure, aus 
W. Nadeln, bei 98—100° erweichcnd. — 1,3,3-Trimelhyl-l-'phenyliiidan-6,4'-dicarbcm- 
saurc, C20H20O4. I mit H N 03 (D. 1,2) mehrere Tage gekocht, bis keine braunen 
Dampfo mehr entwichen, Prod. aus NH4OH +  HC1 umgefallt, voluminosen Nd. ab- 
gesaugt, auf W.-Bad, dann im Vakuum getrocknet. Zers. 280—290°. Gelbe Vcr- 
unreinigungen konnen durch Kochen m it alkal. KMn04-Lsg. zerstórt werden. — Di- 
iUhylcslcr, C2iH280 4. Vorige in SOCl2 gel., (JberschuB entfernt, in absol. A. % Stde. 
gckocht u. eingeengt. Aus A. Nadelchen, boi 79° sinternd, F. 91°. — 1,3,3-Trimdhyl-
1-phcnylindan, C1SH20. Vorvorige mit Zn-Staub dest., Ol abgetrennt, %  Stde. iiber 
Zn-Staub gekocht u. dest., iiber 300° sd. Teil mit konz. H2S04 geschuttelt, ungel. Tcil 
in A. gel. usw. Kp .780 3 07—3 1 0°, D .2°4 1,0009, nn2° =  1,568 09, M d =  77,20 (ber. 
75,92), E2’D =  +0,54, bestandig gegen KMnO.,, Br, sd. HNOa (D. 1,2). — Verb. 
Cu HlsOlsN e (II ?). N20 4, hergestellt durch Zusammenleiten von trockenom NO u. 0, 
in eisgekuhltes Gemisch von 30 g Cymol u. 80 g Acetanhydrid derart gelcitet, daB 
immer eine rotgelbo Farbo bestehen blieb (O im UberschuB, sonst dunkelgriin). Nach 
Zunahmc von 30 g Einleiten unterbrochen, iiber Naclit in Eiswasser, 3 Tage bei Raum- 
temp. stchcn gelassen, auf Eis*gcgosscn, schweres Ol mit W. gewaschen u. in A. gel., 
wonach sich Krystalle ausschieden. Aus A. 2,2 g farbloser Krystalle, F. 127—129° 
unter Entw. brauner Dśimpfe (NO u. N); die Zers.-Prodd. enthielten auch CH3-C02H. 
Konz. H 2S04 spaltet H N 02 ab. — Verb. (III ?). Aus 50 g Cymol u. 50 g
Acetanhydrid wie vorst., aber bei 15—20°' Ausbeute an A.-unl. Prod. 9,6 g. Aus 
Essigester Prismen, F. 120—-123° (Zers.). (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia 
[Ann. Acad. Sci. fenn.] Ser. A. 3 7 . Nr. 10. 1—80. 1933. Helsinki [Finnl.]. [Orig.: 
doutsch.]) LlNDENBAUM.

George Bacharach, Arthur H. Haut und Leona Caroline, Der Einflup des 
Mediums „Metallnitrat-Acetanhydrid" auf dic Oriantierung der Nitrogruppe in aro- 
malischen Verbindungen. B a c h a r a c h  (C. 1 9 2 7 . II. 810) hat gezeigt, daB Nitrate 
in Acetanhydrid Benzoesiiure, Benzaldehyd usw., d. li. Verbb., die eine m-dirigierende 
Gruppc enthalten, nicht nitrioren. Dies wurde damals darauf zuriickgefuhrt, daB die 
fiir diese Nitrierung notigo Rk.-Temp. beim Arbciten unter gowohnliehem Druckc 
nicht erreieht werden konntc. Bei neueren Verss. wurde gefunden, daB m-Nitrierungen 
sich in manchen Fallen auch mit Nitratcn u. Acetanhydrid durchfiihren lassen u. ge- 
legentlich zu abnormor Orientierung fiihren. Chinolin gibt mit HN 03 oder HN03 — 
H2S04 5- u. 8-Nitroderivv.; 6- u. 7-Nitrochinolin sind bisher nur durch SKRAUPsche 
Synthcse zuganglich gewesen. In Acetanhydridlsg. wirken Schwermetallnitrate nicht 
ein; A1(N03)3 gibt geringe Mengen einer Nitroverb.; ausgezeichnete Resultato erhalt 
man mit LiN03 besonders in Ggw, von etwas Cu(N03)2. Das Prod. ist 7 -Nitrochinolin, 
das so zum crsten Małe durch direkte Nitrierung erhalten wurde. Der Rk.-Verlauf 
liiBt sich elektronentheoret. erklaren, weim intermediare Bldg. einer Additionsverb. 
angenommen wird. — Phcnylcssigsdure gibt mit konz. H N 03 14% m- u. 80% o- u. 
p-Nitroderiv. ( Y a b e o f f  u. P o r t e r ,  C. 1 9 3 2 . I. 2318). Der von Y a b r o f f  u. P o r t e r  
angenommene m-dirigierende Charakter der Gruppe —CH2-C02H, der nach Ansicht 
dieser Autoren durch den negativen Charakter des lo n s  CtH5- CH2C02' zuriickgedrangt
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ist, ergibt sich ans dem Befund, daB man bei der Nitrierung in Acetanhydridlsg., in 
der eine Ionisation ersehwert ist, ca. 50% m- u- 10% o-Nitrophenylessigsaure erhalt.
— 7.Niłrochinolin, C9H,.02N2, aus Chinolin, L iN 03 u. etwas Cu(N03)2 in (CH3-C0)20  
auf dem Wasserbad (beim Einsetzen der heftigen Rk. Heizen unterbrechen); in ge- 
ringer Mcnge auch bei Anwendung von A1(N03)3 s ta tt LiN03. F. 130°, ident. mit 
dem aus m-Nitroanilin nach S k r a UP erhaltenen. Durch Red. mit SnCl2 u. HC1 in 
verd. A. 7-Aminochinolin, gelbe Krystalle aus A., F. 189°. — m-Nitrophcnyleasigsaurc, 
C8H,04N, durch Zusatz einer Lsg.' von Phenylessigsaurc in Acetanhydrid zu einem 
Gemisch von Cu(N03)2-3 H ,0  u. Acetanhydrid; die Saurelsg. darf erst zugesetzt 
werden, wenn dio Krystalle des Nitrats zerfallen sind. F. 119°. Daneben o-Nitro- 
phenylessigsaure, F. 135°. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 52 ([4] 14). 413—19. 15/5. 
1933. Brooklyn, Dept. of Chemistry of Brooklyn College). Os t e r t a g .

Stanley Joseph Green; Katalytischc Reduktion aromałischer Nitrovc.rbindungen. 
(Vgl. C. 193 3 . I. 3070.) Die Red. von techn. Nilrozylol durch H in Ggw. von Ni wird 
auDer durch Mothyloleat u. Methylpalmitat auch durch ein Gemisch von hochsd. 
Paraffin-KW-stoffen (dest. medizin. Paraffin) beschleunigt. Tetrahydronajihthalin u. 
Zimtsduremethylesler wirken nicht oder nur schwach auf die Rk.-Geschwindigkeit ein; 
Athylomlat wirkt sogar etwas antikatalyt. Die beschleunigende Wrkg. ist also an dio 
Anwesenheit langer C-Ketten gebunden u. beruht wahrscheinlich auf einer Verande- 
rung der Dispersitat des Ni. Die auf die Verss. von H il d it c h  u. V i d y a r t h i  (C. 1 9 2 9 .
I. 2162) gegrundote Annahme einer intermediaren Dehydrierung des Rk.-Beschleu- 
nigers ist durch die Unwirksamkeit des Tetrahydronaphthalins widerlegt. Zudem er- 
folgt beim Erhitzen von Nitroxylol u. Methylpalmitat m it Ni bei Abwesenheit von H  
keine Red. zu Xylidin. — Die friiherc Angabe, daB Nitroverbb. durch H +  Ni nur 
langsam reduziert werden, ist zu berichtigen; Vf. erhielt bei neueren, etwas modifi- 
zierten Darstst. bedeutend wirksamere Katalysatoren. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & 
Ind. 52 . Trans. 172—73. 16/6. 1933. Manchester, Vietoria Univ.) Os t e r t a g .

F. F. Blicke und L. D. Powers, Reaktion von Arsinen mit Halogenarsincn. (Vgl. 
C. 1932 . II. 3083.1 9 3 3 .1 .1934.) Vff. bedauem, dic der Abhandlung von S t e i n k o p f  u. 
D u d e k  (C. 1 9 2 9 . II. 3002) angeschlosseno Berichtigung friiherer Angaben (C. 1 9 2 6 .
II. 1527) iibersehen zu haben. (J . Amer. chem. Soc. 55. 2165—66. Mai 1933. Ann 
Arbor [Michigan], Univ.) L i n d e n b a u m .

G. Schuster, Beitrag zur Untersucliung einigcr Arylarsinite des Thiophcnols und
ihrer Qutcksilberkomplexvcrbindungcn. Aus den Chloridcn der entsprechenden Arsine u. 
CjIIjSH wurden d i e Verbb. des Typs R • As<(SCBIi.,)., dargestellt, in donen R  4-Chlor- 
ćS-nitrophenyl (I), o- (II), m- (III), p-Nitrophenyl (IV), p-Chlorphcnyl (V), p-Amino- 
phenyl (VI), o-Toluyl (VII), p-Toluyl (VIII) u. Diphenyl (IX) ist. FF.: II 83", IV 26 
bis 27°, VI 127°, die ubrigen fl. Alle werden durch J  zu Arylarsinsauren u. Dithio- 
phenol oxydiert u. lassen sich so jodometr. bestimmen. — Ihre — in gleicher Weise 
jodometr. bestimmbarcn — Vcrbb. mit 4 HgCl2 wurden dargestellt. Von diesen zeigt 
nur die von IV abgeleitete einen F. (196°), die ubrigen sublimieren. Beide Gruppen 
von Verbb. — die erste im Gegensatz zur Gruppe mit R =  Pyridyl (ygl. C. 1 9 3 3 . I. 
1935 u. Binz, R a th  u . M aier-B ode, C. 1 9 3 0 .1. 1790) —  sind somit zur Identifizierung 
von Arsinen mittcls C6H5SH u. F. der D eriw . nicht gceignet. (J . Pharmae. Chim. [8] 1 7  
(125). 331—34. 1/4. 1933. Paris, pharm. Fak.) D eg n e r.

L. Chas. Raiford und Glen R. Miller, Verhalten gemischt halogenierter Phenole 
bei dem Zinckcschen Nitrierungsverfahren. Im AnschluB an friihere Unterss. (C. 1 9 2 2 .
III. 495) haben Vff. Phenole, welche zugleich Br u. Cl entlialten, dem ZiNCKEsehen 
Nitrierungsverf. (Einw. von H N 02) unterworfen, um zu erfahren, ob Ersatz durch 
KO, nur in o u. p stattfindet, u. ob Cl iiberhaupt ersetzt werden kann. — 2-Brom-4- 
chlorphcnol: Ersatz des 6-standigen H. 2-Chlor-4-bromphcnol: Ersatz teils des 6-stan- 
digen H, teils des Br. 2-Brom-4,6-dichlor- u. 2,6-Dichlor-4-bromphenol'. Ersatz des Br.
2.6-Dibrom-4-chlorphenol: Ersatz eines Br. 2-Chlor-4,6-dibromphenol: Ersatz teils des
einen, teils des anderen Br. — 3,4,5-Tribrom-6-chlor-o-kresol (OH in 1): Ersatz des 
4-standigen Br. 4-Chlor-3,5,6-lribrom-o-kresol: Ersatz des 6-standigen Br. Wenn dio 
o- u. p-Stellen mit Cl u. dic anderen mit Br besctzt sind, tr itt keine Rk. ein. — 4-Chlor-6- 
brom-m-kresol: Ersatz teils des 2-standigen H, teils des 6-standigen Br. 2,6-Dibrom-4- 
chlor-m-kresol: Ersatz des 6-standigen Br. — 2-Brom-G-chlor-p-kresoU Ersatz des Br.
2,3-Dibrom-6-chlor- u. 2,3,5-Tribrom-G-chlor-p-kresol: Ersatz des 2-standigen Br.
2.6-Dichlor- u. 2,6-Dichlor-3,5-dibrom-p-kresol werden nicht angegriffen. — Aus den 
Verss. folgt: 1. In  o u. p zugleich bromiertc Phenole oder Kresole kónnen durch Ersatz
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des einen oder anderen Br isomere Nitrovcrbb. liefern. 2. Wenn sich in der eineu
o-Stellung H, in der anderen oder in der p-Stellung Br befindet, so konnen beide durch 
NOo ersetzt werden. 3. Cl wird nicht durch N 0 2 ersotzt. — Dio Nitrophenole wurden 
zu den Aminophenolen reduziert. Es konnto von neuem bestatigt werden, dafl dio
o-Aminophenole nur e i n Acotylbenzoylderiv. bilden, gleichgiiltig, in welcher Reihen- 
folgo die Acyle eingefiihrt werden, u. daB das Benzoyl immer an den N gebunden ist 
(Acylwanderung). f

V e r s u c h e .  2-Brom-4-chlorphenol, CeH4OCIBr. Aus p-Chlorphenol u. 1 Br2 in 
CCI, bei Raumtemp. K p .10 121—123°, F. 33—34°. Benzoylderiv., C13H80 2ClBr, aus A. 
Nadcln, F. 99—100°. — 2-Chlor-4-bromphenol, C6H4OClBr. Ebenso aus o-Chlorphenol. 
Kp. 233—234°, aus Lg. Nadcln, F. 48—49°. — 3,4,5-Tribroni-G-chlor-o-kresol, F. 214 
bis 216°. Wird durch rauchonde H N 03 bei 0° zu 3,5-Dibrom-G-chlorloluchinon, F. 235°, 
oxydiert. Vgl. K ohn  u. RABINOWITSCH (C. 1927. II. 1823). — 4-Chlor-3,5,6-tribrom-o- 
kresol. Aus 4-Chlor-o-kresol u. iiberschiissigem Br (darin ca. 1% Al gel.) bei Raum
temp. (8 Stdn.). Aus Chlf. Nadeln, F. 194—195°. Wird durch H N 03 zu 3,5,6-Tribrom- 
toluchinon, F. 238—240°, oxydiert. Vgl. 1. c. — 2-Broni-G-chlor-p-kresól, C,H6OClBr. 
Durch Einleiten von 1,1 Mol. Cl in oine CCI,,-Lsg. yon 2-Brom-p-krcsol bei 15—20°. 
Kp.j 127—128°, aus PAe. Nadcln, F. 30°. — 2,3-Dibrom-O-chlor-p-krcsol, C,H5OClBr,. 
Voriges in Chlf. gel., Spur J  u. etwas Fo-Pulver zugesetzt, iibcrschiissigcs Br ein- 
getropft, nach 4 Tagon verdampft, aus alkal. Lsg. umgefallt. Aus Lg. kellbraune 
Nadeln, F. 80—81°. — 2,3,S-Tribrom-6-chlor-p-kresol, C7H,OCiBr3. Aus vorvorigem 
mit iiberschiissigem Br (darin ca. 1% Al gel.). Aus Chlf. Nadeln, F. 197—198°. —
2-Chlor-4-broin-6-nilrophenol, C6H30 3NClBr, aus A. gelbe Prismen, F. 112°. — 3,ó-Di- 
brom-4-nitro-6-chlor-o-kresol, C7H40 3NClBr2, aus Chlf. hellgelbe Platten, F. 182—183°. —
3,5-Dibrom-4-chlor-6-nilro-o-krcsol, C7H40 3NClBr2> nach Reinigung iiber das Na-Salz 
aus Chlf. gelbe Nadeln, F. 149— 150°. Benzoylderiu., CI4H80 4NClBr2, aus A. Nadeln, 
F. 131—132°. — 4-Chlor-G-nitro-m-kresol, C-H„03NC1, aus A. gelbe Platten, F. 133—134°.
— 2 Nilro-4-ćhlor-6-brom-m-krw>l, C7H50 3NClBr, aus PAe. gelbe Nadeln, F. 103—104°.
— 2-Brom-4-chlor-6-nitro-m-kresol, C,H60 3NClBr. Aueh durch Bromieren des vor- 
vorigen. Aus A. gelbe Prismen, F. 87°. — 2-Nilro-3-brom-6-chlor-p-krcsol, C,H50 3NClBr, 
aus A. gelbe Nadeln, F. 109—110°. — 2-NUro-3,5-dibrom-6-chlor-p-kresol, C;H40 3NClBr;, 
nach Reinigung iiber das Na-Salz, C7TI30 3NClBr„Na, aus Chlf. hellgelbe Nadcln, 
F. 157—158°.

4-Chlor-G-amino-o-kresol, C7H 80NC1. Durch Red. der Nitroverb.; Hydrochlorid 
m it (NH4)2C03 zers. Aus Bzl. graue Nadeln, F. 107°. N,0-Diacelylderiv., CUH120 3NC1, 
aus verd. Eg. rotliehe Nadeln, F. 195—196°. N-Acelylderiv., C9H10O2NCl, aus 20°/0ig. A. 
braunlicho, haarfórmigo Nadcln, F. 110°. N-Benzoyl-0-acelylderiv., C16H140 3NC1, aus 
80%ig. Essigsauro fasorige M., F. 159°. N-Bcnzoylderiv., C14H 120 2NC1, aus A. briiun- 
liche Nadeln, F. 203°. — 2-Amino-4-cMor-6-brom-m-kresol, C7H.OŃClBr, aus verd. A. 
braunliche Nadeln, F. 131—132°. N,0-Diacelylderiv., CnHn 0 3NClBr, aus A. Nadeln, 
F. 215°. N-Acelylderiv., C9H90 2NClBr, aus A. braunliche Prismen, F. 184—185°. 
N-Be.nzoyl-0-acelylde.riv., C16H I30 3NClBr, aus A. Nadeln, F. 166—167°. N-Benzoyl- 
dcriv., CI4lIn 0 2NClBr, aus A. Nadeln, F. 247°. — 2-Brom-4-chlor-6-amino-m-kmol, 
CjH.ONCIBr, hellbraune Nadcln, F. 111—112°. N,0-Diacetylderiv., Cu H „0 3NClBr, 
aus A. Nadeln, F. 220°. N-Acelylderiv., C„Ha0 2NClBr, aus W. hellbraune Kornchcn, 
F. 180° (Zers.). N-Benzoyl-0-acetylderiv., C16H130 3NClBr, aus A. rotliehe Nadeln, 
F. 189°. N-Benzoylderiv., C14l I n 0 2NClBr, aus A. braunliche Nadeln, F. 192—193°. 
N,0-Dibenzoylderiv., C51H 150 3NClBr, aus A. Nadcln, F. 191°. — 2-Amino-3-brom-6- 
chlor-p-kresol, C7H-ONClBr, aus li. A. +  W. braunliche Platten, F. 146—147°. 
N,0-Diacetylderiv., C11H110 3NClBr, aus absol. A. Nadeln, F. 194—195°. N-Acełylderiv., 
C8H9OoNClBr, aus absol. A. brauno Krusten, F. 149—149,5°. N-Benzoyl-0-acetylderiv., 
Ci6H 130 3NClBr, aus A. Nadeln, F. 220—221°. N-Benzoylderiv., C14H u O,NClBr, aus A. 
hellbraune Nadeln, F . 178°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2125—31. Mai 1933. Iowa City,
U n iv .)  L iN D EN BA U M .

Emil Klarmann, Vladimir A. Shtemov und Louis W. Gates, Die Alkyl- 
derivate der Halogenphenole und ihre baktericide Wirkung. I. Chhrphenole. (Vgl. C. 1932.
II. 3231.) Neuere Arbeiten iiber dio Desinfektionswrkg. von Phenolderiw. haben 
gezeigt, daB die jMolekiilgróBe einen der wichtigsten Faktoren fiir dio baktericide Wirk- 
samkeit darstellt. Da dio 1. c. untersuchten Halogenoxydiphenylmethano aueh ais 
Benzylderiw. von Halogenphenolcn aufgefaBt werden konnen, war bei einer Unters. 
substituierter Halogenphenole weitoro Aufklarung iiber die Beziehungen zwischen
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Konst. u. Desinfektionswrkg. zu erwarten. Yff. untersuehen daher eine yollstandige 
Iieihe von o-Alkyl-p-chlorphenolen u. p-Alkyl-o-chlorphenolen u. eino Anzahl Poly- 
alkylchlorphenole auf ihro Wrkg. gegen grampositiyo u. -negative u. saurefeste Bak- 
terien (Eberthella typhi u. paradysenteriae, Staphylocoocus pyogenes aureus, Strepto- 
coccus haeinolyticus u. Mycobacterium smegmatis) u. einen pathogenen Pilz (Tricho- 
phyton rosaceum). Wie bei friiheren Unterss. ergaben sich eine Reihc funktioneller 
Beziehungen. Die Halogensubstitution yerstarkt die Wrkg. des Phenols, p-Ilalogen 
ist kierbei wirksamer ais o-Halogen. Alkylierung bewirkt eine weitere Verstarkung 
der Wrkg., dio von der GroBe des eingefiihrten Alkyls abhangig ist. In den meisten 
Fallen ist dio Wrkg. einer unyerzweigtcn aliphat. Kette groBer ais dic einer gleich 
groflen yerzweigten Kette oder zwoier oder mehrorer Kcttcn mit gleicher Gesamt- 
C-Zahl. Die o-Alkyl-p-clilorphenolo sind wirksamer ais die p-Alkyl-o-chlorphenolo. 
Die Wrkg. der n-alkylierten p-Chlorphenolo auf E. typhi erreicht ein Maximum beim 
Amylderiy. (Phenolkoeff. 156); das Maximum der Wrkg. auf E. paradysenteriao liegt 
beim Hexylderiv (Phenolkoeff. 333); bei weiterer Verlangerung der Kotto nimmt die 
Wrkg. wieder ab. Die iibrigen Organismen zeigen trotz groBer genet. u. morpholog. 
Untcrschiede eine bemerkenswerte Parallelitat in ilirem Verh. gegen dio untersucliton 
Substanzen. Die hochste Wirksamkcit gegen St. aureus besitzt das n-Octyl-p-chlor- 
phenol; gegen die drei iibrigen Organismen ist das Heptylderiv. am wirksamsten (Phenol- 
koeff. 2220 fiir Streptococcus, 1250 fiir Mycobacterium, 667 fiir Tricliophyton). Dio 
Wrkg. isomerer Verbb. mit gleicher C-Zahl ist geringer. Einzelheitcn a. Original.

C h e m i s c h e r  T e i 1. o-n-Alkylderiw. des p-Chlorphenols wurden aus Fett- 
saure-p-chlorphenylcstern durch Behandlung mit A1C13 u. Ked. der entstandenen 
Ketone nach Cl e m m e n s e n  dargestellt. Beispiel: Onanthsaure-p-chlorphenylester, aus 
CaH13.CpCl u. p-Chlorphenol; daraus 5-ChIor-2-oxyonanthophcnon u. 4-Chlor-2-n- 
heptylphenol. Das Verf. wurde auch fiir einige Polyalkylderiw. angewandt. Die 
p-Alkyl-o-chlorphenole wurden aus den Fettsaurephenylestorn durch Umlagerung, 
Ked. u. Chloricrung mit S 02C12 in CC14 dargestellt. Beispiel: n-Valeriansaurephenylesler 
(Kp.2 100—102°) — >• 4-Oxyvalerophenon (Kp.3 182—183°) — >- 4-n-Amylphenol (Kp.o 
115—116°)— >-2-Chlor-4-n-atnylphcnol. Verbb. mit yerzweigten Ketten aus Chlor- 
phenolen mit Alkylbromiden in Ggw. von ZnCl2 (z. B. 6-sok.-Butyl-3-methyl-4-chlor- 
phenol aus 4-Chlor-m-kresol u. sek.-C4H9Br) oder mit Alkoholen u. H 2S04 (z. B. 2-Iso- 
propyl-3,5-dimethyl-4-chlorphenol aus Isopropylalkohol u. p-Chlor-symm.-m-xylenol). 
In inanchen Fallen erhalt man auch bei Anwendung yon n. Alkoholen Phenole mit 
yerzweigten Alkylresten. — 4-Chlor-2-methylphenol, F. 45°, Kp. 220—225°. 4-Chlor-
2-athylphenol, Kp .25 98—102°. 4-Chlor-2-propylphenol, Kp .2 105°. 4-Chlor-2-buiyl- 
phenol, Kp.18 140“. 4-Chłor-2-n-amylphenol, Kp .3 122°. 4-Chlor-2-sek.-arnylphenol, 
F. lil,5°, Kp,3 120—123°. 4-Chlor-2-n-he.xylphe.nol, K p .3 132°. 4-Chlor-2-cyclohexyl- 
phenol, F. 57,5°, Ivp.4 152—156°. 4-Chlor-2-n-heplylphenol, Kp .3 150—152°. 4-Chlor-
2-n-octylphenol, Kp.3 165°. 4-Chlor-2-sek.-octylphenol, Kp ,3 155—160°. — 2-Chlor- 
4-melhylphenol, Kp..co 195—196°. 2-Chlor-4-dthylphenol, Kp.;eo 214—216°. 2-Chlor- 
4-propylphenol, Kp .7C0 228—230°. 2-Chlor-4-bulylphenol, Kp..co 247—248°. 2-Chlor- 
4-n-amylphenol, Kp.„ 115—116°. 2-Chlor-4-lert.-amylphenol, Kp .2 105—110°. 2-Chlor- 
4-n-hexylphenol, Kp.e 139—142°. 2-Chlor-4-n-heptylphenol, Kp.„ 147°. — G-Athyl-
3-melhyl-4-chlorphenol, F. 73,2°, Kp .3 102°. 6-Propyl-3-melhyl-4-chlorplienol, F. 49,5°, 
Kp.2 115°. 2-Alhyl-3,0-dimethyl-4-chlorphenol, F. 97,5°. 6-sek.-Iluiyl-3-melhyl-4-chlor- 
phenol, Kp.3 120—123°. 2-Isopropyl-3,5-dimethyl-4-chlorphenol, Kp ,3 125°. 4-Propyl-
3.5-dimethyl-4-chlorphenol, F. 81,7°, Kp .3 125—130°. 6-Diathylmelhyl-3-methyl-4-chlor- 
phenol, Ivp.2 128°. 6-Isopropyl-2-alhyl-3-methyl-4-chlorphenol, Kp .2 132°. 2-sek.-Butyl-
3.5-dmeihyl-4-chlorphenol, Kp .2 131—133°. 2-Diuthylmethyl-3,5-dimelhyl-4-chlorphenol, 
Kp.3 141—142°. 2-sek.-Amyl-3,5-dimeihyl-4-chlorphenol, Kp .2 142—145°. G-sek.-Oclyl-
3-nidhyl-4-chlorphenol, Kp .2 155—159°. 2-sek.-Octyl-3,5-dimethyl-4-chlorphenol, Kp,3 160 
bis 163°. — 5-Chlor-2-oxyacelophenon, F. 54°, Kp .2 97—99°. 5-Chlor-2-oxypropio- 
phenon, F. 59,7°. 5-Chlor-2-oxybutyrophenon, F. 50,5°, Kp.3 108—112°. 5-Chlor-2-oxy- 
mlerophenon, Kp.„ 120—125°. 5-Chlor-2-oxycaprophenon, F. 56,5°. 5-Chlor-2-oxy- 
onanlhophenon, F. 43,5° (aus Isopropylalkohol), Kp,3 140—144°. 5-Chlor-2-oxyphenyl- 
n-hepłylkełon, F. 63°. 5-Chlor-4-methyl-2-oxyacetophenon, F. 71°. 5-Chlor-4-methyl-
2-oxypropiophenon, F. 65,3°, Kp .3 110—115°. 5-Chlor-4,G-dimethyl-2-oxyaceiophenon, 
F. 89,7°. 5-Chlor-3-isopropyl-6-melhyl-2-oxyacetophenon, Kp .3 127—135°. — 4-Chlor- 
phenylacelai, Kp .2,5 90—92°. 4-Chlorphenylpropionat, Kp.., 76—7S°. 4-Chlorphenyl- 
bułyral, Kp.3 96—98°. 4-Chlorphenylialerat, Kp .2 113—118°. 4-Chlorphenylcapronat,
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K p .2 125—130°. 4-Chlorphenyldnanthał, K p .2 135°. 4-Chlorphenylcaprylat, Kp,2154 
bis 156°. 4-Chlor-3-methylphenylacetat, Kp.2>5 94—96°. 4-Chlor-3-methylphenylpropionatl 
Kp-2,5 102—104°. 4-Chlor-3,5-di7nethylphcnylacetat, F. 48,7°, Kp .2>5 102°. 4-Chlor-
3-melhyl-Q-isopropylphenylacetat, Kp.2 112—114°. (J. Amor. chem. Soc. 55 . 257G—89. 
Juni 1933. Bloomfield [New Jersey], Labor. von L e h n  & FlNK Ino.) Ostertag.

E. C. Huston, A. Neeley, B. L. Fayerweather, H. M. D’Arcy, F. H. Max- 
field, M. M. Ballard und W. C. Lewis, Bromderivate von Benzylphenolen. I. Einige, 
Mono-, Di- und Tribromderivalc des o- und p-J3e7izylphenols. In Fortsetzung friiherer 
Unterss. (C. 1 9 3 3 .1. 3055 u. friiher) haben Vff. Bromderiw. des o- u. p-Benzylphenolsu. 
des Benzylphenylathers nach dem C'LAISEN-Verf. (A) (C. 1 9 2 5 . I. 2447) u. nach dem 
AlCl3-Verf. (B) dargestellt. — K o n d e n s a t i o n e n  m i t  B e n z y l c h l o r i d .  
Aus 2,4-Dibromphenol nach A: 1. 2-Oxy-3,5-dibromdiphenyljnethan, Ci3Hw0Brs,
aus A.-W. Nadeln, F. 90—91°; wurdo auch durch Bromieren von o-Benzylphenol in 
Chlf. erhalten. 2. [2,4-Dibromphenyl]-benzyldther, C13H10OBr2, aus PAe. Nadeln, F. 67 
bis 08°. — Aus 2,6-Dibromphenol nach B: Wenig 4-Oxy-3,5-dibromdiphenylmethan, 
C13H10OBr2, aus PAe. Nadeln, F. 56—57°. — Aus o-Bromphenol nacli B: 1. 4-Oxy-3- 
bromdiphenylmethan, C13IIn OBr, Kp.s 148—150°; Benzoylderiv., C20HI6O2Br, aus A. 
Platten, F. 63—64°; Benzol#ulfonylderiv., C18Hj50 3BrS, aus A. Nadeln, F. 56—57°.
2. Wenig 2-0xy-3-bromdiphenylmetJian, C13Hu OBr, IĆp., 150—153°; Benzoylderii\, 
C20H15O2Br, aus A. Platten, F. 89,5—90°; p-Toluolsulfonylderiv., C20H17O3BrS, aus A. 
Platten, F. 85—85,5°. Durch Bromieren wurden obige Dibromderiw. erhalten. — 
Aus p-Bromphenol nach A: 1. 2-Oxy-5-bromdiplienylmethan, C]3Hn OBr, aus PAe. 
Nadeln, F. 55—56°; durch Bromieren obiges 3,5-Dibromderiv. 2. Ktwas Dibenzylderic.
3. [4-Bromphenyl]-benzylather, C13Hn OBr, au8 A. Nadeln, F. 60—61°. — Aus p-Brom
phenol nach B dasselbe Diphenylmethanderiy., aber kein Ather.

K o n d e n s a t i o n e n  m i t  d e n  B r o m b e n z y 1 o h 1 o r i d e n. Phenol 
wurde mit 2-, 3- u. 4-Brombenzylehlorid (I, II  u. 111) nach A u. B kondensiert. Die 
Konst. der gebildeten Prodd. wurde durch Bromieren in k. Chlf. festgestellt. Es 
traten 2 Br in den Phenolkern ein, u. die gleichen Tribrombenzylphenolo wurden durch 
Kondensation von 2,4- bzw. 2,6-Dibromphenol mit I, II u. I II  erhalten. — Aus Phenol u. I 
nach A: 1. 2-Oxy-2f-bromdiphenylmethan, C13Hn OBr, aus PAe. Platten, F. 47—48°; 
Benzoylderiv., C20H15O2Br, aus PAe. Blattchen, F . 39—40°. 2. [2-Brombenzyl]-phenyl■ 
dlher, C13H,,OBr, aus A. Blattchen, F. 34—36°. — Ebenso mit II: 1. 2-Oxy-3'-brom- 
diphenylmelhan, C13H u OBr, Ivp.3 167—169°; Benzoylderh\, C20II160 2Br, aus PAe. 
Blattchen, F. 69—70°. 2. [3-Brombenzyl]-phenylalher, C^H^OBi', aus A. Schuppen, 
F. 36—37°. — Ebenso mit III: 1. 2-Oxy-4'-bromdiphenylmethan, C13Hn OBr, aus PAe. 
Nadeln, F. 72—73°; Benzoylderiv., C20H15O2Br, aus PAe. Blattchen, F. 50—51°.
2. [4-Brombenzyl]-phenyldlher, Cn Hn OBr, aus A. Schuppen, F. 92,5—93,5°. — Aus 
2,4-Dibromphenoi u. I nach A: 1. 2-Oxy-3,5,2'-lribromdiphenylmethan, C13H9OBr3>
aus Gasolin Nadeln, F. 41,5—42,5°. 2. [2-Brombenzyl]-[2,4-dibromphenyl]-uther,
C13H9OBr3, aus A. Nadeln, F. 62—04°. — Ebenso mit II: 1. 2-Oxy-3,5,3'-tribrom- 
diphenylmethan, C13II9OBr3, aus PAe. Nadeln, F. 76—77°; Benzoylderir., C20Hi3O2Br3, 
aus PAe. Nadeln, F. 90—91°. 2. [3-Bratnbenzyl]-[2,4-dibroniphenyl]-iilher, C13HsOBr3. 
aus A. Nadeln, F. 49—50°. — Ebenso mit III: 1. 2-Oxy-3,5,4'-iribromdiphenylmetha)i, 
C13H„OBr3, aus PAe. Nadehi, F. 80—81°; Benzoylderiv., C20H130 2Br3, aus PAe. Nadeln, 
F. 115— 116°. 2. [4-Brombenzył]-[2,4-dibromphenyl]-dther, C13H9OBr3, aus A. Nadeln, 
F. 86—87°. — Aus Phenol u. 1 in PAe. nach B: 1. 4-Oxy-2'-bromdiphenylmethan,
C13H,,OBr, aus PAe. Nadeln, F. 71—73°; Benzoylderiv., C20H 16O2Br, aus PAe. Nadeln, 
F. 64—65°. 2. 2-Oxy-2'-bromdiphenylmethan (vgl. oben). 3. [2-Brombenzyl\-phenyldlher 
(vgl. oben). — Ebenso mit II: 1. 4-Oxy-3'-broindiphenylmelhan, C13Hn OBr, Kp.3 109 
bis 171°; Benzoylderiv., C2„Hu 0 2Br, aus PAe. Nadeln, F. 97—98°. 2. [3-Brombenzyl]- 
phenyldther (ygl. oben). — Ebenso mit III: 1. 4-Oxy-4'-bromdiphenylmethan, C13HnOBr, 
aus PAe. Nadeln, F. 82—83°; Benzoylderiv., C20H 10O2Br, aus PAe. Blattchen, F. 118 
bis 120°. 2. [4-Brombenzyl]-phenyldther (vgl. oben). — Aus 2,6-Dibromphenol u. I
nach B: 4-Oxy-3,5,2'-tribromdiphenylmethan, C13H 9OBr3, aus PAe. Nadeln, F. 78—80°.
— Ebenso mit II: 4-Oxy-3,5,3'-tribromdiphenylmethan, Ci3H9OBr3, aus PAe. Nadeln, 
F. 106—107°; Benzoylderiv„ C20H 13O2Br3, aus PAe. Nadeln, F. 131,5—132,5°. — 
Ebenso mit III: 4-Oxy-3,5,4'-tribromdiphenylmethan, C13H0OBr3, aus PAe. Nadeln, 
F. 81—82°; Benzoylderiv., C20H 13O2Br3, aus PAe. Nadeln, F. 144—145°. — Die drei 
[Brombenzyl]-phenylather wurden zum Vergleieh aus Phenol u. I, II u. III in methyl- 
alkoh. CH3ONa-Lsg. dargestellt. — [2-Bromphenyl]-benzylather, CJ3Hu OBr, Kp.2 142
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bis 144°. — Naheres bzgl. der Ausbeuten vgl. Original. Br im Kern des Benzylchlorids 
begiinstigt die Bldg. yon Ather beim Verf. B u. vermindert die Ausbeute an benzyliertem 
Phenol beim Verf. A. Der yerzógernde EinfluB nimmt in der Reihenfolge p, o, m zu. 
In gewissen Eallen wird die Ausbeute an benzyliertem Phenol bei A durch Zugabe des 
entsprechenden Benzylphenylathers zum Rk.-Gemiseh wesentlioh erhoht. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 2146—49. Mai 1933. East Lansing [Michigan], Stato Coli.) Lb .

3. Haraszti und T. Szeki, Beiłrdge zur Kennlnis der Struktur dimerer Modifi- 
kulionen von Propenylphenoldlhern. Eine neuc Synthese des Diisoeugenolmelhylathers 
und des Diisoeugenols. Man hat die dinieren Propenylphenolather wegen ihres gesatt. 
Charakters u. ihrer Resistenz gegen milde Oxydationsmittel bis vor kurzem ais Cyclo- 
butanderiw. angesehen. Nun haben H a w o iit h  u . M a v in  (C. 1 9 3 1 . II. 1410) durch 
oxydativen Abbau des Diisoeugenohnethyldthers ein Anthrachinonderiy. erhalten u. 
daher dem Diisoeugenol u. seinem Methylather dio Struktur von 9,10-Dihydroanthracen- 
deriw. zugeschrieben. Vff. sehen sich indessen aus folgenden Griinden gezwungen, 
die Beweiskraft des oxydativen Abbaus zu bezweifeln: Sie haben durch Einw. von Cu 
auf Iaoeugenolmethylatherdibromid, (CH30 )2Cal l 3• CHBr• CHBr■ CH;l, eino g e s a t t . ,  
nur e i n  Br enthaltendo dimere Verb. u. aus dieser mit Zn-Staub den bekannten 
Diisoeugenolinethylather erhalten. Dic Bldg. der gesatt. Monobromverb. yeranlaBt Vff., 
wieder an die Móglichkeit einer Cyclobutanstruktur zu denken. Sie nehmen an, daB 
unter Fortnahmo der a-stiindigen Br-Atomo 2 Moll. yerkniipft werden u. dann HBr 
abgespalten wird unter Bldg. von I; das Endprod. wurde II sein. Das Br des Zwischen - 
prod. kann nicht im aromat. Kern gebunden sein, da mit KOH eine Br-freie, ungesiltt. 
Verb. entsteht. Mit einer Anthracenstruktur sind dio Ergebnisse schwer yereinbar; 
das Br-Zwischenprod. miiBte ungesatt. sein. Die Erkliirung fiir die Bldg. des 1. c. 
erhaltenen Anthrachinonderiy. (0,3 g aus 5 g!) steht allerdings noch aus. — Propenyl- 
mesitylen lieB sich auf keine Weisc dimerisieren, was wieder fiir dio Anthracenstruktur 
aprechen wtirde, da hier die Anthracenringbldg. unmoglich ist. Es ist aber auch moglieh, 
daB die Bldg. eines Cyclobutanderiy. ster. gehindert ist.

f (CH30)JC6H3-CH -C H .CH 3 (CH9O)jC0H3.CH—c h . c h 9
(CHjO^CjH, ■ CH—ÓBr • Cfl3 1 (CHsO)sC9H3-Ć H -C II-C H 8

T e r a n e n e .  Verb. C2nH270.lBr (I). Isoeugenolmethyliitherdibroimd in absol. 
Bzl. mit Naturkupfer C je 24 Stdn. im Eissehrank u. bei Raumtemp. stehen gelassen, 
1 Stde. auf 60° erwiirmt, im Vakuum yerdampft, erstarrtes Prod. mit A. gewaschen. 
Aus A. Nadeln, F. 153°. — Verb. C„2H2aOi . I mit 6°/„ig. methylalkoh. KOH 1 Stde. 
gekocht, mit W. u. HC1 gefallt. Aus CH3OH Prismen, F. 122°. Addiert inA. Halogen 
energ., entfiirbt K JIn04 in Aceton sofort. — DiisoeugenolmethyUither, C22i r280 4 (II). 
I in wss. A. mit Zn-Staub 1 Stde. gekocht, F iltrat yerdampft. Aus A. Krystalle, F. 106°, 
ident. mit einem nach S z e k i  (Ber. dtscli. chem. Ges. 3 9  [1906]. 2422) dargestellten 
Praparat. — Verb. C,20H23O45 r . Aus Isoeugenoldibromid analog I. Aus Bzn. Krystalle, 
F. 198° (Zers.). — Diisoeugenol, CjoH.jjO,,. Aus yorigem wie oben. Aus A. Krystalle, 
F. 180,5—181°. (Liebigs Ann. Chem. 5 0 3 . 294—300. 9/6. 1933. Szeged [Ungarn j,
U niy .) LTNDENBAUM .

A. Skita, F. Keil und H. Meiner, Kernhydrierte optisch aktice Ephedrine. 
Mehrere ICreisprozesso wurden ausgearbeitet, nach denen man mit einer einmaligen 
Menge (— )-Ephedrin (I) samtliche opt.-akt. Stereomeren der Mandelsaure u. des 
Ephedrins aus den Racematen darstellen kann. Auf analogem Wege, wie ihn E m d e  
(C. 1 929 . II. 729) fiir die Gewinnung des ( +  )-Pseudoephedrins (IV) aus I angegeben 
hat, wurden (— )-Pseudoephedrin (111) aus (Ą-)-Ephedrin (II) u. rac. Pse-udoephedrin 
aus rac. Epliedrin dureh Umlagerung mit PCI. erhalten. Die 4 opt.-akt. Hezahydro- 

■ephedrine bzw. -pseudoephedrine wurden sowohl durch Hydrierung der opt.-akt. Ephe- 
drine u. Pseudoephedrine, ais auch durch Spaltung der kernhydrierten Racemate 
mittels opt.-akt. Mandelsaure hergestellt. Die Messungen der molekularen Drehungen
der Hydrochloride von:
(—)-Ephedrin ( I ) ......................... —69“
(—)-Hexahydroephedrin . . . —23°

(—)-Pseudoepliedrin (III) • . —123°
(—)-Hexahydropseudocphedrin —19°

Gesamtyerschiebung . . . .  -(-46° Gesamtyerschiebung . . . .  —|—104° 
ergeben, daB I u. III bei der Kernhydrierung eine Rechtsverschiebung der opt. Drehung 
erleiden u. daB die Rechtsyersehiebung bei III wesentlich grOBer ist ais bei I. Nach 
LEVENE u . M arkek  (C. 1 9 3 2 . II. 3227) tr itt  bei der Kernhydrierung der (—)-a.-Phenyl- 
carbinole (V) Rechtsyersehiebung u. der (-\-)-Bcnzylcarbinole (VI) Linksyersehiebung ein.
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Nach L e i th e  (C. 1932. I. 3055 u. II. 714) ist bei der Kernhydrierung des (—)-Phenyl 
athylamins (VII) ebenfalls Rechts- u. des (-i-)-Benzyldthylamins (VIII) Linksverschicbung 
festzustellen. Da im Ephedrinmolekiil die Kombination der a-Phenylcarbinol- mit der 
Benzylathylamingruppierung vorliegt, fassen Vff. dio obigen VerschiebungsregelmaBig- 
keiten zu einer gemeinsamen Bowcrtung fiir beide asymm. Molekiilteile zusammen.
I, III u. ihre entspreehenden Hexahydroderiw. unterseheiden sich nur durch die antiloge 
Konfiguration des /?-Asymmetriezentrums. Die Rechtsyersehiebung bei der Kern- 
liydrierung von I u. III wird durch die Schwachung des Linkseinflusses der Phenyl- 
gruppe erklart, denn Carbinolo der Konfiguration V erleiden bei der Kernhydrierung 
starkę Rechtsverschiebung. Dies ist ais weiterer Beweis fiir die Konfiguration des 
a-Asymmetriezentrums der Ephedrine aufzufassen, dio sich aus Arbeiten der KnOLL 
A.-G. (C. 1932. I. 739. 3499) u. von F re u d e n b e rg ,  S c h o e f f e l  u . B rau n  (C. 1932.
I. 1058) ergibt. Da I u. III dieselbe Gruppierung des a-Zentrums besitzen, wird diese 
boi der Kernhydrierung fast gleich groCo Beitriigo zur Rechtsverschiebung liefern. 
Der.groBe Unterschied in der Gesamtverschiebung (+46° bei I gegeniiber +104° bei III) 
wird so erklart, daB bei I  die boi der Kernhydrierung auf Grund der Konfiguration 
des a-Zcntrums erfolgendo Rechtsvorschiobung durch eine Linksverschiebung des 
Drehungsbeitrages des /3-C-Atoms yermindert wird. Die Konfiguration des (-f)-Benzyl- 
athylamins (VIII) bcwirkt bei der Kernhydrierung zum Hexahydrobenzylathylamin 
eine Linksverschiebung u. kommt daher auch dem /9-Asymmetriezcntrum von I zu. 
Analog wird die Verstarkung der Rechtsverschiebung bei der Hydrierung von III 
durch eine Gruppierung des /?-Zentrums erklart, wie sie im (— )-Benzyldthylamin vor- 
liegt, boi dem durch Kernhydrierung gleichfalls Rechtsverschiebung erfolgt. Dies 
stiitzt die von L e i t h e  (1. o.) angegebene Konfiguration des /?-Asymmetriezentrums 
der Ephedrine. Die Gesamtyersehiebung boi der Kernhydrierung epimerer Ephedrine 
setzt sich also aus den Verschiebuncsbeitraaen der bciden asymm. Molekultcile zu
sammen.

CHS
/?) H -Ć-NH- CITS
a) II • 6  • OH 

Ć«H5

R
V II-Ć-OH

Ć.H,
V e r s u c h e  (teilweiso mit K. P. Lawrowsky). KreisprozeB 1: Spaltung von 

rae. Mandelsiiuro mit I analog M a n s k e  u .  J o h n s o n  (C. 1 9 2 9 . II. 873) liefert (—)-mandd- 
saures (—)-Ephedrin. Aus Isopropylalkohol, F. 1G8—169°. (—)-Mandelsdure. Aus 
Bzl., F. 132,5—133,5°; [a]D,# =  — 155,3°. (— )-Ephedrin, C10H15ON (I). Aus Lg.
F. 40°. (—)-Ephedrinhydrochlorid, F. 216—217°; [a]c18 = —33,9° in 10°/„ig. wss. 
Lsg. Aus der Muttorlauge der Spaltung rohe (-j-)-Mandelsaure, die entweder zur 
Spaltung von rac. Ephedrin in KreisprozeB 3 benutzt oder niit dem aus KreisprozeB 2 
anfallenden rohen (+)-Ephedrin zu ( +  )-mandelsaureni ( +  )-Ephedrin yereinigt wird. — 
Rac. Ephedrin, C10H15OŃ (IX), aus Acetylbcnzoyl u. Methylamin nach S k it a  u . ICf.il 
(C. 1 9 2 9 - I. 3094) durch Hydrierung mit 10°/oig. Pt-Si02-Katalysator in ath. Lsg., 
Kp.ls 143—145°. Aus Lg., F. 75—76°. Hydrochlorid, F. 187— 188°. — KreisprozeB 2: 
Spaltung von rae. Ephedrin mit (—)-Mandelsaure liefert (-)-niandelsaures ( -)-Ephedrin. 
Aus der Mutterlauge rohos ( +  )-Ephedrin. — KreisprozeB 3: Spaltung von rac. Ephedrin 
mit (-f-)-Mandelsaure liefert (+)-mandelsaures ( +  )-Ephedrin. Aus der M utterlauge 
rohes (—)-Ephedrin, das m it roher (—)-Mandelsaurc aus KreisprozeB 4 yereinigt wird. — 
KreisprozeB 4: Spaltung von rac. Mandelsaure mit ( + )-Ephedrin liefert (-'r )-mandel- 
saures ( +  )-Ephedrin. Aus Isopropylalkohol oder Essigester, F. 167—168°. (4-)-Mandd- 
sdure. Aus Chlf., F. 133—133,5°; [a]u-° =  -4-156,2°. (Ą-)-Ephedrin, CioH15OK (II)- 
Aus Lg., F. 40—41°. (-\-)-EphedrinhydrocMorid, F. 217—218°; [a]o22 =  +33,99° (in 
W. c =  10,2). — (—)-IIexahydroephedrin, Cł0Hn ON (X), aus I durch Hydrierung, die 
wie alle folgenden Hydrierungen mit wss. kolloidaler Pt-Lsg. unter Zusatz von Eg. u- 
konz. HC1 bei 50—60° u. 3 a t Oberdruck durehgefuhrt wurde. Aus Lg., F. 61—62°. 
Hydrochlorid. Aus Isopropylalkohol, F. 202°; [ajo13,5 =  —11,26° in 10%ig. wss. Lsg.

CH3 c h 3 c h 3

CHj -NH-C.H CH3-NH-Ó-H II-Ć-NH-CH,
I 3 i

IIO-C-H
I I I  1

II-Ć-OH
IV i 

HO-C-H

Ć6h 5
R

Ć«HS ć sh 5
CII,

II-Ć-OH
c h 3

V II II-Ć-N H,
1

H-Ć-NH,
VI Ah y m  CH21 C,H5 1

c aH,



1933. H. D. O r g a n isc h e  Ch e m ie . 865

Rac. Hexahydroephedrin, C10H21ON (XI), aus IX durch Hydrierung. Aus Lg., F. 64 
bis 65°. Hydrochlorid. Aus Isopropylalkohol, F. 168—169°. ( +  )-Manddsaures (—)-Hexa~ 
hydroephedrin, aus XI u. (+)-Mandelsaure. Aus Isopropylalkohol, F. 151—152°. Daraus 
ebenfalls X. ( +  )-Hexaliydroephedrin, C,0H21ON (XII), aus II durch Hydrierung. Aus 
Lg., F. 61—62°. Hydrochlorid. Aus Isopropylalkohol, F. 202—203°; [cc]d18 =  +11,94° 
in 9,2%ig. wss. Lsg. (—)-Manddsaures (+)-Hexahydroephedrin, aus XI u. (—)-Mandcl- 
saure. Aus Isopropylalkohol, F. 152—153°. Daraus ebenfalls XII. (—)-Manddsaures 
(—)-Hexahydroephedrin, aus den Komponenten, F. 117—118°. (+ )-Pseudoephedrin, 
CICIH,.ON (IV), aus I mit PC15 nach E m d e  (1. e.), F. 117,5—118,5°. Hydrochlorid, 
F. 182—183°; [a]D17’5 =  +61,11° in 10,l°/oig. wss. Lsg. (-{-)-Hexahydropse.udocphedrin, 
C'10H21ON (XIII), aus IV durch Hydrierung. Aus Lg., F. 86—87°. Hydrochlorid. Aus 
Isopropylalkohol, F. 152—153°; [a]o23 =  +8,84° in 8,4%ig. wss. Lsg. Rac. Pseudo- 
ephedrin, C10H15ON (XIV), aus IX mit PC16, F. 118—119°. Hydrochlorid, F. 164—165". 
LaBt sich mit (—)-Mandelsaure nicht spalten. (—)-Mandelsaures rac. Pseudoephedrin, 
aus den Komponenten, F. 115— 117°. (—)-Manddsaures (+)■ Pseudoephedrin, aus den 
Komponenten, F. 107—109°. (—)-Mandelsaures (—)-Pseiidoephedrin, aus den Kompo
nenten, F. 112—114°. Rac. Hemhydropseudoephedrin, C10H21ON (XV), aus XIV durch 
Hydrierung. Aus Lg., F. 63—64°. Hydrochlorid. Nadeln aus Isopropylalkohol, F. 142 
bis 143°. Pikrat, C10H,,ORN,. Aus 50%ig. A. F. 138—139°. (—)-Manddsaurcs 
(Ą-)-Hexahydropseudoephedrin, aus XV u. (—)-Mandelsaure. Aus Isopropylalkohol, 
F. 110,5—111,5°. Daraus ebenfalls XIII. (—)-Pseudoephedrin, C10H15OŃ (III), aus II 
mit PClj, F. 116— 117°. Hydrochlorid. Nadeln aus Isopropylalkohol, F. 182—183°; 
[a]Dls =  —61,3° in 10°/0ig. wss. Lsg. (—)-Hexahydropseudoephedrin, C10H21ON (XVI), 
aus III durch Hydrierung. Aus Lg., F. 87—88°. Hydrochlorid. Aus Isopropylalkohol, 
F. 152—153°; [a]o2° =  —9,05° in 10%ig. wss. Lsg. (-\-)-Manddsaures (-)-Hcxahydro- 
pseudoephedrin, aus XV u. ( +  )-Mandelsaure. Aus Bzl., F. 111—112°. Daraus ebenfalls
XVI. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 974—84. 5/7. 1933. Hannover, Techn. Hoch- 
schule.) HEITMANN.

G. Komppa, Ober die Darstellung der Hexahydroisophthalsaure. Kurzes Kef. 
nach Suornen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] vgl. C. 1 9 3 3 . I. 3443. Nachzutragen ist: 
Isophthalsauredimethylester. 100 g Isophthalsaure, 500 ccm CH3OH u. 15 ccm konz.
H,SOj 25 Stdn. gekocht, mit Soda neutralisiert, mit W. gefallt. Kp.10 156°, zur 
Hydrierung 1-mal aus A. umgel. — Hexahydroisophthalsaure. 38,8 g Ester, 60 ccm Eg.,
4 g Pt ais HoPtClj, mit W. auf 100 ccm verd., 5 g Gelatine in 100 ccm W., 0,5 g P t 
auf 0,5 g Gelatine in 50 ccm W. Nach beendeter Hydrierung bis zum Ausflocken des P t 
mit Dampf dest., Rtickstand filtriert u. eingeengt. —• Diiilhylesler, Ci2H 2<,04. Durch 
Kochen mit absol. A. u. konz. H2S04. Kp .,65 277—278°, Kp .n>5 149—150°, D .=°4 1,0485, 
no20 =  1,45 1 94, Mb =  58,71 (ber. 58,72). — Dimethylester, C10H16O4. Analog. Kp .761 262 
bis 263°, D.2°4 1,1077, n D20 =  1,45824, Mb =  49,31 (ber. 49,25). — Anhydrid. Rohe 
Saure mit Acetanhydrid 10 Min. gekocht, dann dest. K p .746 3 04°, aus Bzl.-Lg. umgel. — 
Anilsdure, C14H170 3N. Aus yorigem u. Anilin in w. Bzl. Aus A. Nadeln, F. 210—211°. — 
Anil, C14H150 2Ń. Anhydrid mit uberschiissigem Anilin kurz gekocht, in h. A. gel., 
von etwas DianiUd filtriert. Nadeln, F. 177—178°. — Dianilid, C20H 220 2N2, aus viel A. 
Bliittchen, F. 298—299°. — p-Tolilsaure, C15Hi90 3N. Analog. Aus Bzl.-A. Nadeln, 
F. 218—219°. — p-Tolil, C15H170 2N, aus A. Nadeln, F. 196—196,5°. (Suomalaisen 
Ticdeakatemian Toimituksia [Ann. Acad. Sci. fenn.] Ser. A. 3 7 . Nr. 6. 1—10. 1933. 
Helsinki [Finnl.], Techn. Hochsch. [Orig.: dtsch.]) L indenbaum .

F. D. Chattaway und D. R. Ashworth, Die Einwirkung von Brom auf Nitro- 
phenylazoacetessigeste.r und verwandle Yerbindungen. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I I . 3385. 1 9 3 3 . I. 
1610.) In Nitrophmylazoacdessigestem (I), die leicht durch Kupplung von Nitrophenyl- 
diazoniumsalzen u. Acetessigsaureathylester entstehen, wird durch Halogen die Acetyl- 
gruppe substituiert oder diese u. selbst die Carbathoxygruppe durch Halogen verdrangt, 
aber nur beim o-Nitroderiv. tr itt Brom in den Kern u. selbst da schwierig. Die im 
Kem bromierten Deriw. entstehen aber leicht durch Kupplung von bromierten Nitro- 
phenyldiazoniumsalzen mit Acetessigestem. In k. v e r  d. Essigsaure entsteht aus I  mit 
Brom das Nilrophen ylhydrazon des a.-Bromglyoxylsauredthylesters (II). Andrerseits gibt 
Brom i n k o c h e n d e m  E g . der Reihe nach III, IV u. schlieClich unter Verdrangung 
von C02C2H5 V. Die Konst. von III wurde durch Synthese aus Nitrophenyldiazonium- 
salz mit y-Bromacetessigester bewiesen. — o-, rn- u. p-Nitrophenylhydrazon des a-Keto- 
propionaldehyds, dargestellt nach:
NO,CeH4-NjCl +  CH.(COCH3)-CO.H->NO,-C6H4-NH-N:  CH-COCH, +  CO., +  HCl, 

XV. 2. 58 .
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werden: durch Brom iiber 2 Zwischenprodd. schlieBlich ebenfalls in V iibergefiihrt; 
nur das o-Nitroderiv. wird auBerdem durch Brom parasubstituiert. Einw. von alkoh. 
K-Acetat auf III  u. IV fiihrt unter HBr-Abspaltung zu 4-Oxy- u. zu 5-Brom-l-ozy- 
'pyrazol (VI).

I  N 0 2-CeH4.NH.N:C(C0CHs).C 02R — ^  I I  NO2-C6H4-NH-N:CBr-C0sR 
+  (R =  Alkyl)

I I I  N0,-C»H4-NH-N: C(COCH,Br)-COjR —> IV N 0SC6H4-NH -N :CfCOCHBrJCO.R
-y - V  —  n  P Q  T l

— >- V NO, • C0H ,• NH -N : CBr• CO• CHBr, V I NOj*C6H4> N < ^ ^ _^  2

V c r s u c h e .  p-Nitrophenylazoacetessigsduredthylester, Ci2H 130 5N3 (I), aus diazo
tiertem p-Nitranilin u. Acetessigester in A. +  W. +  vicl Na-Acetat in der Kalte. Gelbe 
Nadeln aus A., F. 127°. Auch die folgenden Verbb. sind, soweit nicht anders bemerkt, 
gelb. — 2-Brom-4-nitrophmylazoacetessigsauredthylester, C12H 120,r,N3Br, Prismen aus A., 
F. 130°. — 2,G-Dibrom-4-nitrophenylazoacetessigsdureathylester, Ć12Hn 0 5NaBr2, Nadeln 
nus A., F. 135°. — o-Nitrophenylazoacdessigsduredthylester, C12H 130 5N3, Bliittchen aus 
PAe., F. 93°. — Das vi-Nitroderiv. bildet Prismen aus A., F. 128°. -— a-Kelopropion- 
aldehyd-p-nitrophenylhydrazon, C9H 90 3N3, aus diazotiertem p-Nitranilin (1 Moi) u. 
Aeetessigsaure in konz. wss. Na-Acetatlsg. bei 0°. Nadeln aus A., F. 217°. Analog; 
das 2-Bmni-4-nilrophe?iylhydrazon, C9H80 3N3Br, bildet zuerst aus Eg. labile Nadeln, 
dann vierseitige Prismen. F. 187°, das 2,6-Dibrom-4-nilrophenylhydrazon, domat. 
Prismen aus Bzl., F. 151°, das o-Ntirophenylhydrazon, C9H 90 3N3, Nadeln aus A., F. 128°, 
m-Nitrophenylhydrazon, Nadeln aus A., F. 152°, das 4-Brom-2-nitrophenylhydrazoi\, 
Nadeln aus Eg., F. 176°. — a-Bromglyoxylsduredthylester-p-nitrophenylhydrazon,
C10H I00 4N3Br (II), aus Brom (1 Mol) in Eg. u. 1 Mol I in Eg. +  Na-Acetat (> 1 Mol); 
aus Eg. kommt zuerst eine labilc Form (Nadeln), dann rhomb. Tafeln, F. 203°. Analog: 
das 2-Brom-4-nitrophenylhydrazon, Nadeln aus A., F. 126°, das 2,6-Dibrom-4-nitro- 
phenylhydrazon, Prismen aus A., F. 144°, das o-Nitrophenylhydrazon, Prismen aus A., 
F. 137° u. m-Nitrophenylhydrazon, Tafeln aus A., F. 149°. — a-Aminoglyoxylsaure- 
iithylester-p-nitrophenylhydrazon, C10H12O4N4, aus dem a-Bromderiv. mit A.-NH3, 
Prismen aus A., F. 181°. Analog: das 2-Brom-4-nitrophenylhydrazon, Prismen aus A., 
F. 124,6°; das entsprechende 2,6 Dibromderivat C\0H:t)OiN,lBr2, Prismen aus A., F. 191“, 
u. das o-Nitrophenylhydrazon, rote Prismen aus A., F. 123°. — p-Nitroplienylazo-y-brom- 
acetessigsaureathylesler, C12H ,205N3Br (III), 1. aus diazotiertem p-Nitranilin (1 Mol.) 
u. y-Bromacetessigester (>  1 Mol) in Eg. -f  W. -f  Na-Acetat. 2. Aus Brom in Eg. 
(1 Mol) u. I  (1 Mol) in Eg., Prismen aus A., F. 163°. Analog: das 2-Brom-4-nilro- 
phenylazoderiv., Nadeln aus A., F. 138°, das 2,G-Dibrom-4-nitrophmylazoderiv., Prismen 
aus A., F. 118°, das o-JSritrophenylazoderiv., Prismen aus Bzl.-PAe., F. 145° u. das 
m-Nitrophenylazoderiv., Nadeln aus A., F. 122°. — p-Nitrophe.nylazo-y,y-dibromacel- 
essigsaureathylesłer, C12H u 0 6N3Br2 (IV), durch Einw. von 2 Mol Brom in Eg. auf 
kockendo Lsg. von I (1 Mol) in Eg., Prismen aus A., F. 134°. Analog: das 2-Brom-
4-nitrophenylazoderiv., Prismen aus A., F. 167“, das 2,6-Dibrom-4-nitrophe?iylazoderir., 
rhomb. Tafeln aus A., F. 153°, das o-Nitrophmylazoderiv., Tafeln aus PAe., F. 116°,
u. das m-Nilrophenylazoderiv., Prismen aus A., F. 117°. — p,p,co-Tribrom-a.-ketopropion- 
aldehyd-p-nilrophenylhydrazon, C9H0O3N3Br3 (V). 1. Aus Brom im tlberschuB in Eg.
u. I  in Eg. durch 12-std. Erhitzen auf dem Wasserbad. 2. Aus Brom in Eg. 
(3 Mol) u. a-Ketopropionaldehyd-p-nitrophenylhydrazon (1 Mol) in sd. Eg., Prismen 
aus Eg., F. 194°. Analog: das 2-Brom-4-nitrophenylhydrazo)i, Nadeln aus Eg., F. 186°, 
das 2,6-Dibrom-4-nitrophetiylhydrazo7i, Prismen aus Eg., F. 128°; das m-Nilrophenyl- 
hydrazon, Prismen aus Eg., F. 158°, das o-Nitrophenylliydrazon, Prismen aus Eg., 
F. 145,5°; das 4-Brom-2-mtrophenylhydrazon, Prismen aus Eg., F. 160°. — io-Brom- 
a-kcłopropionaldehyd-p-nitrophenylhydrazon, C9Hfi0 3N3Br, aus Brom (1 Mol) in Eg. u. 
a-Ketopropionaldehyd-p-nitrophenylhydrazon (1 Mol) in Eg. -j- Na-Acetat (>  1 Mol); 
danach Zugabe von H ,0. Prismen aus Eg., F. 233°. — Entsprechend dargcste llt: 
das 2-Brom-4-nitrophenylhydrazon, Nadeln aus A., F. 162°, das 2,6-Dibrom-4-nitro- 
phenylhydrazon, Prismen aus A., F. 156°, das o-Nitrophenylhydrazon, Prismen aus 
Eg., F. 185° ii. das m-Nitrophenylhydrazon, Nadeln aus A., F. 214°. — p,w-Dibrom- 
a-keiopropionaldehyd-p-nitrophenylhydrazon, C9H 70 3N3Br2, aus 2 Mol Brom in Eg. u. 
a-Ketopropionaldehyd-p-nitrophenylhydrazon (1 Mol) in Eg. bei 90°, Nadeln aus Eg., 
F. 228°. Analog: das 2-Brom-4-nitrophenylhydrazon, Prismen aus A., F. 177°, das
2,6-Dibrom-4-nitrophenylhydrazon, Nadeln aus A., F. 136°, das o-Nitrophenylhydrazon,
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CtH703N3Br2, Prismen aus A., F. 175°.— Aus dem co-Brmn-p-nitrophenylhydrazon kann mit 
gesatt. alkoh. NH3 das n>-Amino-OL-kełopropio7ialdehyd-p-nitrophenylhydrazon, C9H 10O3N.,, 
Prismen aus A., F. (Zers.) 240°, erhalten werden; entsprechend das o-Nitrophenylhydrazon, 
Prismen aus A., F. 174°. — Durch Kochen einer alkoh. Lsg. von co-Brom-a-ketopropion- 
aldehyd-p-nitrophenylhydrazon mit Anilin kann das ca-Anilido-a-ketopropionaldehyd-p- 
nilrophenylhydrazon, C18H140 3N4, Prismen aus A., F. 167°, erhalten werden; das ent- 
spreehende o-Nitrophenylhydrazon bildet rotgelbe Prismen aus A., F. 140°. — 4-Oxy-3- 
carbałhoxy-l-(4'-nitrophenyl)-pyrazol, C12Hn OBN3: K-Acetat (1 Mol) wurde in kleinen 
Portionen zu 1 Mol III  inkoehendem Eg. gegeben; danaeh Kiihlen u. W.-Zugabe, farblose 
Nadeln aus A., F. 220° (Acetylde.rirat G14H 130 (;N3, farblose Prismen aus A., F. 167°). Ent
sprechend erhalten: ‘l-Oxy-3-carbathoxy-l-(2'-bro>n--i'-nitrophenyl)-pyrazol,CriHl0O;̂ :iiir, 
farblose Prismen aus A., F. 189° (Acetylderiv., C14H 120 6N3Br, farblose Prismen aus A., 
F. 138,5°); das entspreehende (2',6'-Dibróm-4'-nilrophenyl)-Deriv., OiiH0OBN3Br2, farb
lose Tafeln aus A., F. 170" (Acelylderiv., C14Hu 0 6N3Br, farbloso Tafeln aus A., F. 148°; 
Benzoylderiv., C19H130 6N3Br2, farbloso Prismen aus A., F. 143°); das 4-Oxy-3-carb- 
athoxy-l-(2'-nitrophenyl)-pyrazol, Cn Hn OiN3, farblose 6-seitige Prismen aus Bzl., 
F. 153° (Acełylderiv., C14H 120 8N3Br, 6-seitige Prismen aus A., F .l 15°); das entspreehende 
(3'-Nitrophenyl)-pyrazoi, C'Ii!/ / u 06iV'3, farbloso Prismen aus A., F. 199“ (Acetyldcriv., 
C14H120 8N3Br, Prismen aus A., F. 140,5°). — 5-Broni-4-oxy-3-carbdthoxy-l-(4'-nitro- 
phenyl)-pyrazol, C12H10O5N3Br (VI). 1. Aus Brom (1 Mol) in Eg. zu kochender Lsg.
von 4-Oxy-3-carbathoxy-l-(4'-nitrophenyl)-pyrazol in Eg. oder 2. aus IV in koehendem 
Eg. durch Zugabe von K-Acetat (1 Mol). Farbloso Prismen aus Eg., F. 103° (Acetyl- 
deriyij C14H120 6N3Br, farblose Tafeln aus A., F. 126°). — Nach diesen beiden Methoden 
wurden auch erhalten: 5-Brom-4-oxy-3-carbdthoxy-l-(2'-brom-4'-nitrophenyl)-pyrazol, 
CjjHjOjNjBrj, farblose Prismen aus A., F. 218° (Acetylderiv., Cu Hn 0 6N3Br2, farblose 
Prismen aus A., F. 108°); das entspreehende (2',0'-Dibrom-4'-nitrophenyl)-pyrazol, 
C12Hs0 5N3Br3, farblose domat. Prismen aus A., F. 209,5“ (Acetylde.riv., C14H 10OeN3Br3, 
farblose rhomb. Tafeln aus A., F. 126°); das entspreehende (2'-Nitrophenyl)-pyrazol, 
C12H100 6N3Br, vierseitige farblose Prismen aus A., F. 161“ (Acetylderiv., Cj^H^Og^Br, 
farbloso Prismen aus A., F. 111°); das entspreehende (3'-Nilrophenyl)-pyrazol, CI2H i0- 
05N3Br, farblose domat. Prismen aus A., F. 167“. (J . chem. Soc. London 1 9 3 3 . 475—79. 
Mai. Oxford, The Queen’s College Lab.) F. K ro h n k e .

F. D. Chattaway und R. J. Lye, Die, Einwirkung von Brom auf Arylazóbenzoyl- 
acetone. Brom wirkt auf Arylazobenzoylacetone, durch Kupplung von Diazonium- 
salzen mit Bcnzoylaceton erhalten, entsprechend wie auf Arylazoacetessigester (vgl. 
vorst. Ref.). Aus I  entsteht mit 2 Mol Brom bei gewóhnlicher Temp. in Eg. b e i 
G g w. v o n e t  w a s W. o d e r  Na - A c e t  a t  Vorb. II, mit mehr Brom bei hoherer 
Temp. tritt ICernsubstitution zu III  ein, ident. mit dem Stoff aus IV mit 1 Mol Brom; 
dem letzteren Weg analog ist auch die Darst. des 2,4,6-Tribrom-w-bromdcriv. — Bei 
Bromierung in rcinem Eg. o h n o W. o d o r Na - A c o t  a t  wird suceessivc die Acetyl- 
gruppe substituiert neben der ICernsubstitution (V). K-Acetat oder NH3 bcwirken 
in diesen Verbb. unter HBr-Abspaltung RingschluB zu 4-Oxypyrazolen (vgl. vorst. 
Ref.), die z. T. weiter bromierbar sind. -— Bei der C h l o r i e r u n g  wurde nur Ersatz 
der ganzen Acetylgruppe durch Cl, nicht Substitution in ihr beobachtet. — Das Brom 
in den o>-Bromphenylglyoxal-arylhydrazonen (II u. III usw.) ist sehr reaktiv u. z. B. 
durch —NHCjHjj ersetzbar.
I  C0H6-NH-N:C(COCH3)COC6H6 I I  B r /  ^>NH*N;C(Br)COC8H6 —r>-
I II  ___Br “  Br
Br<^___ ^>NH-N:C(Br)COC6H6 IV B r /  ^N H -N : C(COCH3)COC6IIs

VC 6H4Br.NH.N:C(COC6H6).COCHBrs.
V e r s u c h e .  Phenylazobenzoylaceton, 6'ia/ / 140 2iV2 (I), aus 1 Mol. Phenyl- 

diazoniumsalz u. > 1  Mol Bcnzoylaceton in A. +  viel Ńa-Acetat unter Eiskiihlung, 
goldfarbene Prismen aus A., F. 90—95“ (B e y e r  u . Cl a is e n , B er. dtscli. chcm. Ges. 2 1  
[1888]. 1705: 99“). Ausbeute 90%. Entsprechend wurden dargestellt: 2,4-Dibrom- 
•phenylazobenzoylaceton, C16H120 2N2Br2 (IV), gelbe, domat. Prismen aus Eg., F. 160°
(Acetylderiv., C18Hll0 3N2Br2, farblose 4-seitige Prismen aus A., F. 171“). 2,4,0-Tribrom- 
phenylazobenzoylaceion, C16H110 2N2Br3, dunkelgelbo, rhomb. Tafeln aus Eg., F. 112°;
(AcetylderivC18H130 3N>Br3, farblose Prismen aus A., F. 159°). — co-Bromphenyl-
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glyoxal-p-bromphenylhydrazon, Ci4Hl0ON2Br2 (II), aus 2 Mol Brom zu einer Lsg. von 
1 Mol I u. 2 Mol Na-Acetat in Kg.; auf Wasserzugabe fallt II, schwachgelbe Nadeln 
aus Eg., E. 197°. Ausbeute 60%. — a)-Anilidoderiv. aus I I  in kochendcm A. mit Anilin- 
iiberschuB: G20Hu ON3Br, gelbe Prismen aus A., P. 165°; wird am Licht rot. — ta-Brom- 
phcnylghjoxal-2,4-dibromphenylhydrazon, C14H9ON2Br (III), aus II (1 Mol.) mit 1 Mol. 
Brom in kochendem Eg. Farblose Prismen aus A., am Licht gelb werdend, F. 122°; 
das (a-Anilidoderiv., C20H]6ON3Br, bildet aus A. blaBgelbe Prismen, F. 137°. — oi-Brom- 
phenylglyoxal-2,4,6-tribrompheiiylhydrazon, C14H 9ON2Br4, aus 2,4,6-Tribromphenylazo- 
benzoylaceton in Eg.-Na-Acetat mit 1 Mol Brom in der Kalte, farblose Nadeln aus 
Eg., F. 132°. — Das u>-Chlorphenylglyoxalderiv., C14H8ON2ClBr3 wurde ahnlich er
halten, farblose Nadeln aus Eg., F. 142°. — Aus beiden vorhergehenden Stoffen wird 
durch Kochen mit Anilin in A. dns ia-Anilinophenylglyoxal-2,4,6-lribromphenylhydrazon, 
C20Hi4ON3Br3, blaBgelbe Prismen aus A., F. 118°, erhalten. — 4,4-Dibrom-l,2,3-lrikdo-
l-phenylbutan-2-p-bromphenylhydrazon, C16H n 0 2N2Br3 (V), aus 3 Mol Brom in Eg.
u. 1 Mol I  in Eg. bei 40°, gelbc Nadeln aus A.-CRC13, F. (zers.) 177°. — 4-Brom-
l,2,3-trikdo-l-phenylbutan-2-(2',4' -dibromphenylhydrazon), C14Hu 0 2N2Br3, aus IV u.
1 Mol Brom in kochendem Eg., gelbe Prismen aus Bzl., F. 170° (Zers.). — Das ent- 
sprechende 4,l-Dibromderiv., analog bereitet, bildet aus Bzl. dunkelgelbe Prismen, 
F. 187° (Zers.). — 4-Brom-l,2,3-trik<do-l-phenylbulan-2-{2',4',G'-tribromphe.nylhydrazon), 
C,eH,0O2N2Br4, gelbe Prismen aus CHCla, F. 158° (zers.); das entsprechende 4,4-Dibrom- 
deriv., dunkelgelbe Prismen aus Bzl., F. 156° (zers.). — 4-Oxy-3-benzoyl-l-(2',4'-dibrm- 
phenyl)-pyrazol, Ci6H10O2N2Br2, aus 4-Brom-l,2,3-triketo-l-phenylbutan-2-(2l,4'-di- 
bromphenylhydrazon) mit UberschuB yon K-Acetat in kochendem A., blaBgelbe 
Prismen aus Eg., F. 171°. — 5-Brom-4-oxy-3-benzoyl-l-(2',4'-dibroniphenyl)-pynuol, 
C16H90 2N2Br3, entsprechend aus dem 4,4-Dibrombutan; farblose Prismen aus Eg., 
F. 127°; auch aus dem vorerwahnten Pyrazol mit 1 Mol Brom in kochender Eg.-Lsg. —
4-Oxy-3-benzoyl-l-(2',4',G'-tribroniphenyl)-pyrazol, CleH 90 2N2Br3, aus 4-Brom-l,2,3-tri- 
keto-l-phenylbutan-2-(2',4',6'-tribromphenylhydrazon) mit alkoh. K-Acetat, farblose 
Prismen, F. 206°; Acetylderiv., C18H j10 3N2Br3, bildet aus A. farblose Prismen, F. 140°.— 
6-Brom-4-oxy-3-benzoyl-l-(2',4',6'-tribramphenyl)-pyrazol, Ci6Hs0 2N2Br4, farblose Pris- 
men aus Eg., F. 178°; Acełylderiv., C18H 10O3N2Br4, farblose Prismen aus A., F. 117°. 
(J.chem. Soc. London 1 9 3 3 . 480—82. Mai. Oxford, The Queen’s College Lab.) Króhnke.

J. F. Bartlett und c. E. Gar land, Einige N  U rocyclohexylphen ole, und ihre Deri- 
vate. Darat. yon o- u. p-Cydohexylphenol durch Versetzen eines gekiihlten Gemisches 
yon je 1 Mol. Cyclohexanol u. Phenol mit P20 6 (ScintAUTH u. GÓRIG, C. 1923 . III. 
1314), H 2S04 oder ZnClj. Dann 2—3 Tage auf W.-Bad geruhrt, auf Ęis gegossen, Zn 
mit NH4OH gefallt, in den anderen Fallen mit Soda neutralisiert, mit A. geschiittelt u. 
filtriert, A.-Riickstand bis 250° dest., Riickstand mit PAe. ausgezogen. Aus der PAe.- 
Lsg. die o-Verb., Kp. 283—288°, Kp.4 124—126°, dann fest. In PAe. unl. Teil ist die 
p-Verb. Ausbeute mit H 2S04 oder ZnCl2 60, mit P 20 6 70%. — Dinitroderiw. : 10%ig- 
Lsg. yon 1 Teil der yorigen in Essigester mit */2 Teil P20 5 yersetzt, 5 Moll. HNOa (D. 1,5) 
bei 0—5° eingetragen, 2 Tage bei Raumtemp. stehen gelassen, auf Eis gegossen, schwere 
Ole aus A. umgel. Hellgelb, krystallin. Alkalisalze tief gefarbt, wl. in W. — Mono- 
nitroderiw. : Wie yorst. mit 1,5 Mol. H N 03 bei —20°; dann 10 Stdn. bei — 15°, 
6 Stdn. bei 0°. Auf Eis gegossen, ausgeathert, Prodd. unter 1—2 mm dest. Rote Ole. 
Alkalisalze wie vorst. — Mononitro-p-cyclohexylphenetol: Gemisch yon 22 g p-Cyclo- 
hexylphe?ietol, 150 cem Essigester u. 15 g P 20 5 bei 0—5° mit 35 g HN03 (D. 1,5) ver- 
setzt; spater bei Raumtemp., schliefllich 6 Stdn. bei 75°; weiter wie yorst. Analog 
dic Nitrierung des p-Cydohexylanisols. — Verss., das C6Hn in den Nitroderiw. durch 
KMn04 zu C02H zu oxydieren, waren erfolglos. Einige Dinitroderiyy. lieferten, mit 
rauchender HNOa erhitzt, Pikrinsaure, wonach die NOa-Gruppen in 2,6 stehen wurden. — 
Die Alkylather des £>initro-p-cydohexylphenols wurden durch Umsetzen der Alkalisalze 
mit den Alkylhalogeniden nicht erhalten, wohl aber in geringer Ausbeute bei Ver- 
wendung der Ag-Salze (in dem entsprechenden Alkohol). Es wurde stets yiel freies 
Phenol zuruckgewonnen. Wahrseheinlich bilden sich zuerst Acinitroather, die sich 
dann umlagern. — Red. der Nitroderiw .: In Acetanhydrid gel., nach Zusatz von PtO. 
unter Druck bis zur becndeten H-Aufnahme hydriert, F iltrat auf Eis gegossen, Nd. 
des Acetylderiy. aus verd. A. umgel. Die yóllige Red. gelang nur in einigen Fallen. 
Dio freien Aminophenole sind auBerst oxydabel. — Dinitro-p-cydohexylphenol, 
C12H 140 5N2, F. 84—85°. — Dinilro-o-cydohexylphenol, C12H 140 6N2, F. 106,5—107,5°. — 
Dinitro-p-cydohexylphendol, C14H180 5N2, aus A., F. 83—84°. — Dinitro-p-cydoliexyl-
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anisol, C13HIS0 6N2, Kp., 204—208°, T).2\ 5 1,2735, n D25 =  1,57 1 0. — Nilro-o-cyclohexyl- 
phenol, C12H150 3Ń, Kp .3_4 144—146°, D.25,,s 1,1640, n D25 =  1,5703. — Nitro-p-cyclo- 
Uzyluhenol, C12H150 3N, Kp.„ 140—144°, D .2525 1,1693, n D25 =  1,57 26. — Nitro-p-cydo- 
hctylanisol, CI3HJ70 3N, Kp.., 148—152°, D.25M 1,1273, n D25 =  1,54 94. — Nilro-p-cyclo- 
hezylphenetol, C14HI90 3N, Kp,, 146—150°, D.2525 1,1045, n D25 =  1,5390. — Triacetyl- 
diamino-p-cydohexylphenol, ClfiH210 4N2, F. 212—213°. — Triacelyldiamino-o-cyclo- 
hexylphenol, C18H240 4N2, F. 200—202°. — Diacelylamiiw-p-cyclohexylphenol, C10H21O3N, 
F. 173—174°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2064—68. Mai 1933. Morgantown [West Virg.], 
Univ.) LlNDENBAUM.

Akira Nakatsuchi, Schwefdtierbindungen von Terpenen. V. Einwirkung t>on 
Schwefd auf verschiedene T ypm  von Monolerpenkohlenwassersloffen. (II.—IV. vgl.
C. 1932. II. 2454.) 1. A 3-p-Menlhcn mit S auf 150° erhitzt, Prod. fraktioniert. Erhalten
d,l-A 3-p-Menthen u. Yerb. C10HlfiS, D .8°>34 0,9095, n D30-3 == 1,48186. Aus let/.terer 
mit AuCl3 eine Yerb. von der empir. Formel C\0Hn SAu  oder C10Hl:SAu, weiBc Kry- 
stalle, F. 92—96°, meist 1., der Au-Verb. des Thiomenthons selir ahnlich. — 2. A*m-p- 
Menthen liefert ebemo d,l-Am)-p-M enthen u. Verb. C\0Hle8, D . ° “4 0,9116, n u3° =  1,48409. 
Daraus Verb. C10Hu SAu  oder O10H17SAu, F. 170° (Zers.), schwerer 1. ais obige Verb. —
3. a.-Phdlandren reagiert mit S unter Warmecntw. u. liefert p-Cymol u. eino Mono-S- 
Verb., welohe nach ilirem Verh. gegen AuCl3 der S-Verb. aus Linalylacetat ahnlich ist. —
4. Terpinolen reagiert mit S wie vorst. Dio S-Verb. scheint etwas Thiocineol zu ent-
halten, denn sio liefert mit AuC13 etwas C10HlltS,AuCl3. — 5. Linaloolen reagiert mit S 
wie Linalylacetat. — Sodann wurden d-Limonen, a-Phcllandren, A 3- u. z18llł,-p-Mentheii
u. p-Menthan mit S jo 7 u. jo 14 Stdn. auf 130° erhitzt. Bei don 7 Stdn.-Verss. erwiesen 
sich d-Limoncn u. a-Phcllandren mit 2 Doppelbindungen ais reaktionsfahiger; boi
den 14 Stdn.-Verss. yerhielten sich dio 4 Terpene fast gleich; p-Menthan reagiert mit S
wenig. (J. Soc. chem. Ind. Japan [Suppl.] 3 6 . 254 B—55 B. Mai 1933. Osaka, 
Municip. Inst. of Tcchn. Bes. [Orig.: engl.]) LlNDENBAUM.

Tsutomu Kuwata, Einwirkung von japanischcr saurer Erde auf Terpmvcrbin- 
dungen. III. Dimcrisierung des Campliens. (II. vgl. C. 1 9 3 1 . 1. 2606.) Camphen wird 
durch japan. saure Erdo schon bei Raumtemp. leicht zu einem Dicamphen dimerisiert,

welchem Vf. nebonst. Konst.-Formel zuschreibt. Der
Vorgang wird mittels der Theorie der Partialvalenzen
erklart. — Dicamphen, C20H3Z. 100 g Camphen in 50 ccm 
Bzl. mit 50 g japan. saurer Erde (bei 150—160° ge-
trocknet) bei ca. 20° 5 Stdn. geriihrt, filtriert u. frak

tioniert. Kp.JB 176—178°, Kp.,eo 318—321°, D .2°4 0,9486, n D20 =  1,50 90, Md =  85,67 
(ber. 85,29), JZ. (WlJS) 78,69 (bor. 93,29), opt.-inakt. — Hydrochłorid, C20H33C1. 
In Eg.-Suspcnsion mit HCl-Gas. Aus absol. A. Krystalle, F. 68,5—69°. Liefert mit 
Ag-Acetat in Eg. Dicamphen zuruck. — Oxydation des Dicamphens ergab kein defi- 
niertes Prod. (J. Soc. chem. Ind. Japan [Suppl.] 3 6 . 256 B—58 B. Mai 1933. Tokio, 
Univ. [Orig.: engl.]) LlNDENBAUM.

A. Gandini, Chlorierle Derimte des Cineols. Vf. untersucht die Chlorierung des 
Cineols. Cineol wird in CC14 in W. u. CaCO, im Sonnonlicht allmahlich mit einer ge- 
satt. Lsg. von Chlor in CC14 versctzt. Dio sehr lebhaft verlaufendc Rk. muB durch 
Kiihlung gemaBigt werden. Die Rk. erfolgt aueh, aber langsamer, im Licht einer 
500-kerzigcn Osramlampe oder unter der Einw. ultravioletter Strahlen. Das ólige Roh- 
prod. liefert bei der Dest. 3 Fraktionen, von denen dio erste vom Kp.3 unter 60° fast 
ganz aus unverandertem Cineol besteht. Die zweitc Fraktion vom K p .3 78—80° ent
halt inonochloriertes Prod. Diese Yerb. C10f f17OCl ist ein Ol von campherartigem 
Geruch. Kp.3 78—80°; Kp.so 125—126°; Kp. oborhalb 200“ (Zers.). Wird bei der 
Red. in alkal. Lsg. (mittels Na in feuchtcm A.) zum Teil in eino Verb. mit krautartigem, 
an Terpineol erinnernden Geruch umgewandelt. Diese anscheinend ungesatt. Yerb. 
wird durch KMn04 schon in der Kalte schnell zu Cineolsdure oxydiert, wahrend das 
monochlorierte Prod. dabei unvoriindert bleiht. Dio Stollung des Ćhloratoms im mono- 
chlorierten Prod. ergibt sich bei der Oxvdation mit 6%ig. KMn04 durch Erwarmen. 
Unter den Rk.-Prodd. werden identifiziert: Terebinsdure, F. 175°, Teraconsdure,
F. 162—163° u. Terpenylsaure, F. 57°, u. Homołerpenylsdure, F. 102°. Hieraus wird 
geschlossen, daB das Chloratom in 2-Stollung im Cineol haftet. Die dritte Fraktion 
vom Kp.3 um 110° besteht aus einem diehlorierten Prod. Clt,Hl0OCl2, das noch nicht 
naher untersucht wurde. (Gazz. chim. ital. 6 3 . 151—59. Marz 1933. Genua, Univ.) FlED.
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A. Angeletti, Unlersuchungen in der Ditolylreihe. V. Mitt. Spaltung des d.l-2- 
Jod-2'-amino-6,6'-ditolyls in die, optischen Antipoden. (IV. vgl. C. 193 2 . II. 1918.) 
Durch Red. von 2-Jod-2'-nitro-6,6'-ditolyl (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1369) mit SnCl2 in Eg. + 
konz. HC1 wird d,l-2-Jod-2'-amino-6,6'-ditolyl, C14H ,,N J, F. 46— 47“ hergestcllt; 
Hydrochlorid, C ,tH 16NClJ, F. 203—204°, braunt sich bei 190°. Mit d-Wcinsaurc ge- 
Jingt die opt. Spaltung nicht. Erfolgreieh war die Spaltung mit dem Ag-Salz der 
d-Bromcamphersidfonsdurc in wss. Lsg. -— d-BromcamplicrsulJonat des d-2- Jod-2'-arnino- 
6,6'-ditolyls, C2|H 2!)0 4NBrJS, F. 167—168° (Zers.). Beginnt bei 160° zu sintem. 
fa]o20 =  +48,0° (in A.). — Hydrochlorid des d-2-Jod-2'-amino-6,6'-ditolyls, C]4H1SNCIJ,
F. 202—203°. fa]n'-° — +2,33“ (in A.). Die Base wurde nicht krystallin erhalten. — 
d-Bromcamphcrsiilfonat des l-2-Jod-2'-amino-6,6'-ditolyls, C24H290 4NBrJS, hat keinen 
scharfen F., dio Zers. beginnt bei 125°. [a]o20 =  +39,33“ (in A.). Hydrochlorid des
1-2-Jod-2'-amino-6,6'-ditolyls, C14H 16NC1J, F. 202—203°, beginnt bei 190° zu sintem. 
[oc]d2“ =  —2° (in A.). Die akt. Hydrochloride liaben keine Tendenz, sich zu raccmi- 
sieren. — 2,2'-Dijod-G,6'-dilolyl, C14H 12J 2, aus 2,2'-Diamino-6,6'-ditolyl durch Diazo- 
tieren u. nachfolgondes Beliandeln mit K J. F. 92—93°. Nebenbei entstanden geringe 
Mengen eines Prod., das wahrscheinlich Ditolylenjodoniumjodid ist. — 2,2'-Dijod-
G,6'-ditoly] entstcht auch durch Diazotieren von d,1-2-Jod-2'-amino-6,6'-dito\yl u. nach-
folgendc Bchandlung mit K J. (Gazz. chim. ital. 6 3 . 145—51. Marz 1933. Turin, 
Univ.) F ie d l e r .

W. E. Bachmann, lłelative Stabilital von Pcntaaryldlhanen. I. Darslellmg von 
PenlaaryWhanen. Gomberg u. Cone (Ber. dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 14G6) haben 
Penlaphenylalhan durch Einw. von Mg auf ein Gemisch von Triphcnylehlormethan
u. Diphenylbrommethan dargestellt. Vf. hat das Verf. wesentlich verbessert, indem 
er zuerst (C0Hj)3CMgBr darstellt u. dieses mit Diphenylbrommethan umsetzt: 
(C0H.,)3CMgBr +  BrCH(C6H5)2 =  (Clil i r,)3G-CH(CnH5)2 +  MgBr2. Die Bldg. von Hcxa-
u. Tetraphenylathan wird dadurch vermieden. Durch Verwcndung verschiedener 
Diarylhalogenmethane wurden 8 neue Pen/aaryldlkane. dargestellt. Diese schm. bzw. 
zers. sich (zu orangeroten Fil.) in Luft bei tieferen Tempp. ais in N, zweifellos infoige 
Oxydation. — Vf. hat eine Unters. tiber die relative Stabilitiit der Athanbindung in 
den Pplyarylathanen begonnen.

V e r s u c h e .  Darst. der Diarylbrommethane: 0,1 g-Mol. Diarylcarbinol mit 
75 ccm 30%ig. HBr-Eg. 1 Stde. auf Dampfbad erhitzt, etwas abgekiihlt, 15 ccm 
Acetylbromid zugegeben u. noch 1 Stde. erhitzt, Losungsm. i. V. cntfernt. — Phenyl- 
p-tolylbrommethan. Darst. des Carbinols nach C. 1 9 3 3 . 1. 2402 unten. Kp.jr, 190—200°.
— ńi-p-lolylbrommethan, C,sH J6Br, aus Lg. Platten, F. 48,5—49,0°. — Phenyl-p-di- 
phenylylbromniethan, C19H 1BBr. Auch durch Bromieren von Phenyl-p-diphenylylmethan 
bei 185°. Aus Bzl.-Lg. Nadeln, F. 104°. — Di-p-diphenylylbrommethan. Darst. in Bzl.
F. 145°. — Phenyl-a.-naphthylcarbinol. a-Bromnaphthalin mit Mg in A.-Bzl. (1 : 1) 
umgesetzt u. Benzaldehyd eingetropft. — Phenyl-[p-methoxyphe7iyl]-carbinol. Durch 
Eintropfen von Anisaldehyd in gekuhltc C6H 5MgBr-Lsg.; 24 Stdn. bei 0° stehen ge- 
lassen, Krystalle des BrMg-Salzes abfiltriert u. mit vcrd. Essigsaure zers. — Phenyl- 
lp-ine,lkoxyphenyl]-chlormclhan, Ci4H 13OCl. Aus yorigem mit HCl-Gas in Bzl. in Ggw. 
von CaCl2 bei 0°. Aus Lg. Nadeln, F. 64°. Das Bromid konnte nicht erhalten werden.
— Triphenylbrommethan. 180 g(C6H 5)3C-OH u. 110 ccm CH3-COBr 15 Stdn. auf Dampf
bad erhitzt, Prod. mit PAe. gewasehen. Aus h. Bzl. +  PAe., F. 151—152°. — Penla- 
phenyldłhan. 32,3 g des vorigen, 2,5 g Mg, 50 ccm A. u. 100 ccm Bzl. in N-at 16 Stdn. 
gekocht, abdekantiert, unter Kiihlung 27,8 g Diphenylbrommethan zugegeben, 2 Stdn. 
erw&rmt, nach Stehen mit essigsaurem W. zers. usw. Aus Chlf.-A. Platten, F. 166 
bis 178° (in Luft) bzw. 182—185“ (in N) bei Einfiihrung in Bad von 150°. — Darst. 
der folgenden Verbb. analog; bei 80° i. V. 15 Stdn. getrocknet. — 1,1,1-Triphenyl-
2-diphenylendthan, C32H2.,, aus Chlf.-A. Nadeln, aus Bzl. Prismen mit Ivrystall-Bzl.,
F. 234—245° bzw. 248—*256°. — 1,1,1,2-Telraphenyl-2-p-lolyldthan, CMH28, aus Bzl.-A. 
Platten, F. 176—181° bzw. 183—185°. — l,l,l-Triphenyl-2,2-di-p-tolyla(han, C34H3o> 
aus Bzl.-A. Nadelbusehel, F. 163—172° bzw. 170—180°. — l,l,l,2-Telraphenyl-2- 
\p-?nelhoxyphenyl]-athan, C33H 2S0 , aus Bzl.-A. Nadelbusehel, F. 162—168° bzw. 172 
bis 176“. — l,l,l-Triphenyl-2,2-di-[p-methoxyphcnyl]-dlhan, C34H3()0 2. Mit Di-[p-meth- 
oxyphenyl]-chlormcthan. Aus Bzl.-A. Platten, F. 163—173° bzw. 168—176“. — 
1 ,i,l,2-Tetraphenyl-2-p-diphenylylathan, C3sH3o’ aus Bzl.-A. Nadeln, F. 161—171“ 
bzw. 166—175°. — l,l,l-Triphenyl-2,2-di-p-diphenylylathan, C41II3), aus Bzl.-A. 
Nadeln, aus Bzl. Prismen, F. 171—180“ bzw. 180—190°. — l,l,l,2-Tetraphenyl-2-
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a-naplithylaihan, C36H28, aus Bzl.-Lg; Prismen, F. 184—194° bzw. 194—196°. — Aus 
(CeH5)3CMgBr u. PhenyMiphenylenbrommethan (in Bzl.) wurden nicht das unsymin. 
Athan, sondern die beiden symm. Athane erhalten:

(CjH6)jCMgBr +  BrC(CcHł)2C6H6 =  (CaH5)30 +  C6H5(C0H4)2C +  MgBr,.
Das iHphenyldibiphenylendlhan (vgl. unten) krystallisierte volIstandig aus, wahrend 
das HexdphcnyliUKan gel. blieb. — Vf. bat die Umsetzung von Phcnyldiphenylenehlor- 
methan mit C,II6MgBr, w'elche fruher (C. 1 9 3 0 . II. 1982) nur 9,9-Dipbenylfluoren 
ergeben hatte, wiederholt (in N-at 3 Stdn. gekocht) u. jctzt fast gleiche Mengen Di- 
phenylfluoren u. l,2-Dipheriyl-l,2-dibiphenylenalhan, F. 205—230° bzw. 254°, erhalten. 
(J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 2135—39. Mai 1933. Ann Arbor [Michigan], Univ.) Ln.

Chiomatsu Hamada, t)ber die Kondensation ton Phenolcn mil Benzolrichlorid in 
Gegenwart ton Alznalron. Vf. hat fcstgestellt, daB dic Kondensation von Phenol mit 
Benzotrichlorid am besten verliiuft, wenn 2 Moll. des ersteren u. 1 Mol. des letzteren 
Yerwendet werden. Ausbeute an o-Oxybcnzophenon 14,5%. Mit o- u. p-Krcsol wurden 
22 u. 33% der entsprechenden Ozymethylbenzophenone u. mit m-Kresol 2 Isomero 
mit 7 u. 6%  Ausbeute erhalten.

V e r s u e h e. 20 g Phenol, 20 g NaOH u. 30 ccm W. auf W.-Bad orhitzt, 20 g 
Benzotrichlorid cingeruhrt, noch 4 Stdn. erhitzt, mit verd. H2SO., neutralisiert, harzigfes 
Prod. wiederholt m it W. geschiittelt u. mit iiberhitztem Dampf dest. Destillat in A. 
aufgenommen, diese Lsg. mit verd. NaOH ausgezogen. Aus der ath. Lsg. Benzoesaure- 
phenylesler, aus A., F. 69°. Aus der alkal. Lsg. mit Siiure u. A. o-Oxybe.nzophenon, 
Kp.15 177°; Oxim, C13Hu 0 2N, F. 137—138°. — Dor analogo Ansatz mit p-Kresol 
ergab Benzoesaure-p-tolylesler, aus A. gelbe Krystalle, F. 70°, u. 2-Oxy-5-methylbenzo- 
phenon. Cj,1I120 2, aus A. gelblichc Krystalle, F. 84°; mit FeCl3 griin. — Der Ansatz 
mit o-Kresol lieferte kein Dampf destillat. Aus dcm Riickstand fielcn Krystalle u. 
Harz aus. Ersterc wurden in 3%ig. NaOH gel. u. mit C02 gefallt, letzteres durch Subli- 
mation gereinigt. Beide Prodd. waren 4-Oxy-3-melhylbenzophenon, Cj.H^Oj, aus Bzl. 
gelblichc Krystalle, F. 172—173°; keine Farbung mit FeCl3. — Dor Ansatz mit m-Kresol 
lieferte ein Dampfdestillat u. einen Riickstand. Aus erstercm durch Umfiillen aus 
verd. NaOH +  H 2S04 2-Oxy-4-mclhylbenzophenon, C14H i20 2, aus A. gelblichc Krystalle,
F. 60°; mit FeCl3 blutrot. Aus dem Riickstand durch Umfiillen aus 2%ig. NaOH +  
CO, 4-Oxy-2-methylbcnzophenon, aus Bzl.-PAe. farbloso Krj'stallc, F. 128°; keino 
Farbung mit FcC13. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 22. 55—60. Marz 193.3. [Orig.: 
engl.]) L in d e n b a u m .

Masataro Yamashita, Synthesc einiger Derirałe des 4'-Amino-2,4,6-trimclhoxy- 
benzophenons. Noliz iiber eine terbesserte Methode fiir die Synlhese des 4'-Amino-2,4,6- 
lrimelhoxybenzophenons. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 2410 oben.) Die Darst. des 4'-Amino-2,4,6- 
trimethozybenzophenons wurde wie folgt verbesscrt: 2 g Nitroverb. in 30 ccm h. A. 
gel., h. konz. NaSH-Lsg. zugegeben, A. abdest., Prod. mit W. gcwaschen, mit verd. 
HC1 ausgezogen, daraus mit NH4OH gefallt, aus A. umgel. — 4'-Cyan-2,4,6-lrimelhoxy- 
benzophenon, Cn H150 4N. Voriges in verd. HC1 diazotiert, in h. K3Cu(CN)4-Lsg. ein- 
geriihrt, Klumpen gew'aschen, getrocknet u. mit h. Bzl. cxtrahiert, Lsg. mit verd. 
NaOH gewaschen u. verdampft, Prod. wiederholt aus A., schlieBlich mit Kohlo, umgel.
F. 171—172°. Rcagiert nach dem HoESCH-Verf. nicht mit Phenolen. — 2,4,6-Trimelh- 
ozybenzophenon-4'-carbonsaure, C17H 160 6. Aus vorigem mit sd. konz. alkoh.-wss. KOH. 
Aus A. (Kohle) gelbe Krystalle, F. 233—235°. — 4'-Mercapto-2,4,G-lrimelhoxybenzo- 
phenon, C16H10O4S. 4'-Aminoverb. in verd. H 2S04 diazotiert, Lsg. in 40° w. K-Xantho- 
genatlsg. eingeruhrt, ausgeathcrt, Extrakt mit verd. NaOH u. W. gewaschen usw. 
A.-Riickstand mit konz. alkoh. KOH 8 Stdn. gekocht, mit vicl W. vcrd., mit A. gc
waschen u. mit verd. H2S04 gefallt. Reinigung durch Loscn in CS2, dann wieder- 
lioltes Umlósen aus A. Farblose Krystalle, F. 161—163°. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. 
Univ. [1] 2 2 . 156—62. Marz 1933. [Orig.: engl.]) LlNDENBAUM.

Masataro Yamashita, Einmrkung ton Zinkchlorid auf 4'-Amino-2,4,G-lrimdlwxy- 
benzophenon. Wird 4'-Amino-2,4,6-trimtthoxybenzophenon (vorst. Ref.) mit ZnCl2 u. 
wenig W. auf 134—138° erhitzt, so liefert es Phloroglucinlrimethylalher (F. 50—51°), 
p-Aminobenzoesdure (F. 185°) u. Anilin. Bei 210—230° entsteht- mehr Anilin, aber 
fast keine p-Aminobenzoesaure. Der in W. 1. Anteil gab roto Farbung mit FeCl3 u. 
enthielt offenbar ein entmethylicrtes Prod., welches jedoch wegen zu geringer Menge 
nicht identifiziert werden konnte. Ohne Zusatz von W. verlauft die Spaltung ebenso, 
aber man findet keine p-Aminobenzoesaure. 4'-Amino-2,4,6-triinethoxybenzophenon
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wird somit durch ZnCI2 anders gespalten ais p-Aminobenzophenon, welches nach Disg- 
LINGER (Liebigs Ann. Chem. 3 l l  [1900]. 153) Bcnzanilid u. Benzoesłure liefert. (Sci. 
Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 22. 163—66. Marz 1933. [Orig.: engl.]) Ltndenbaum.

Masataro Yamashita, Slerische Hinderung bei der Hoesch-Rmktion. II. (I. vgl.
C. 1930. I. 2410.) Vf. hat wciter die 3 Cyanbcnzonitrile auf ihr Verh. bei der H o esch - 
Rk. untersucht u. gofunden, daB die m- u. p-Verb. m it Resorcin u. Phloroglucin reagieren, 
dagegen die o-Verb. nicht (ster. Hinderung). Das Keton aus der m-Verb. u. Resorcin 
konnte allerdings aus dcm harzigen Rk.-Gemisch nicht isoliert werden. Alle 3 Gyan- 
bcnzylcyanidc reagieren mit Resorcin u. Phloroglucin; allerdings konnte das Rk.-Prod. 
aus der p-Vcrb. u. Resorcin nicht isoliert werden. Obwohl stets 2 Moll. Phenol auf 
1 Mol. Dinitril zur Einw. gebracht wurden, tr a t  nur e i n e  CN-Gruppe in Rk., mit 
Ausnahme des p-Cyanbenzonitrils, welches mit Phloroglucin cin Mono- u. ein Diketon 
lieferte.

V e r s u c h c .  2,4,6-Trioxybcnzophenon-3'-carbonsdure, CI4H10O6. 2 g m-Cyan-
benzonitril, 4 g Phloroglucin u. 1,5 g ZnCl2 in absol. A. mit HCl gesatt., nach Stehen 
Lsg. abdekantiert, Nd. mit W. gekocht. Aus W. gelbe Nadeln, E. 269—270,5°. In A. 
mit EeClj rotlichviolett. — 2,4-Dioxybe/nzophcnon-4'-carbonsdure, C14H10O5. p-Cyan- 
benzonitril, Resorcin u. ZnCl2 in Bzl.-A. auf W.-Bad mit HCl gesatt., nach Stchcn 
abdekantiert, Ol in Soda gel., F iltrat m it HCl angesauert u. erwarmt. Aus A. gelbe 
Krystalle, F. 293°. In A. mit FcC13 rotliehbraun. — p-Cyanbenzonitril u. Phloro- 
glucin wie vorst. kondensiert, Prod. in Soda gel., F iltrat mit HCl angesauert: Nd. A, 
F iltrat B. A mit W. u. etwas HCl gekocht; erst Lsg., dnnn Nd.; F iltrat mit B ver- 
einigt. Nd. war 2,4fi,2' ,4' fi'-Hexaoxy-p-dibenzoylbenzol, C20HJ4OR, aus A.-wenig W. 
nach Einengcn gelbe Nadeln, F. >360°; in A. mit FcCl3 rotlich. Aus B  nach Einengcn
2,4,6-Trioxybcnzophenon-4'-carbonsdure, CI4H]0O6, aus W. Krystalle, F. 240,5—242°; 
in A. m it FeCl3 rot. — [2'-Cyanbenzyl]-[2,4-dioxyplienyl]-kclon, Ć,5Hn 0 3N. Aus o-Cyan- 
benzyleyanid u. Resorcin in A. wie oben; Prod. mit W. gekocht. Aus A. Nadeln, F. 173,5 
bis 174°. In A. mit FeCl3 braun. — \2'-Cyanbenzyl]-[2,4,6-irioxyphenyl]-keton, C]5IIu04Ń. 
Wio vorst. mit Phloroglucin; Prod. wiederholt mit W. gekocht, Nd. aus verd. A. umgel. 
Braunliehc Krystalle, Zers. 240,5°. In A. mit FeCl3 braunlichpurpurn. Hydrolyso 
mit sd. KOH ergab Homophthalsaure, C0HsO.,, aus W. (Kohle) Krystalle, F. 175—177°. — 
Verb. C15/ / J0O6. Aus dem wss. F iltrat des vorigen in geringer Menge. Aus W. gelbliche 
Krystalle, F. 255,5°. In A. bzw. W. mit FcCl3 dunkel bzw. braun. — [3' -Cyanbcnzyl]- 
[2,4-dioxyphcnyl]-kdon, C]5H n 0 3N. Aus m-Cyanbenzylcyanid u. Resorcin. Aus A. 
(Kohlc) Krystalle, F. 170—170,5°. In  A. mit FcCI3 blutrot. — \3'-Carboxybcnzyl]- 
[2,4,6-lrioxyphenyl]-kełon, CI5H120„. Mit Phloroglucin. Aus W. gelb, amorph, F. 273“.— 
[4'-Cyanbenzyl]-[2,4,6-trioxyphenyl]-keton, Cj5iT ,,04N. Aus p-Cyanbenzylcyanid u. 
Phloroglucin. Aus verd. A. (Kohle) hellgelbe Nadeln, F. 248,5—249°. In A. mit FcClj 
rotliehbraun. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 22. 167—75. Marz 1933. [Orig.: 
engl.]) LlNDENBAUM.

A. R. Anderson und W. F. Short, Darslellung von [Chlon)iethyl\-naphlhaIinen 
und 1,5-Dimethylnaphthfilin. Nach BLA N C (C. 1923. III . 836) crhielten Vff. nur ca. 
11% l-\Chhrm.ethyV\-imphthalin (I). Folgende Anderung des Vcrf. ergab 42°/0 Aus- 
beutc: 300 g C]0H8, 40 g (CII20 )3, 9 g ZnCl2 u. 250 g PAe. (Kp. ca. 100°) bei 55—65° 
unter Einleiten von HCl 10—12 Stdn. riihren, schnell m it W. waschen, trocknen, 
KW-stoffe unter 30—40 mm entfernen. Kp.4 130—132°, F. 32°. Pikrat, gelbe Nadeln,
F. 84°. — Na-Naphthyl-(l)-methansulfonat. 30 g I, 42 g Na2S03, 4 g NaOH u. 42 g W.
3 Stdn. kochcn. Aus A. Schuppcn. Gibt durch Dest. mit NaOH sehr wenig l-Mcthyl- 
naphthalin. — l-MethylnaphlliaUn. I  in A. unter Einleiten von HCl bei 0° riihren u. 
Zn-Nadeln cintragen. Kp.]0 100— 105°. Pikrat, F. 141°. — \Naphthyl-(l)-methyl]- 
anilin. Aus I u. Anilin bei 100°. Kp.3 210—215°, F. 67°. Nitrosoderiv., aus Lg. Plattcn,
F . 57°. Oxydation mit KMn04 in Aceton bei 0° gibt sehr wenig u-Mcnaphtliyliden- 
anilin, F. 69°. — a-NaphlhaldcJiyd. I mit Hexamin in A. 4,5 Stdn. kochen. Kp.J3 149 
bis 152°. Semicarbazon, F. 224°. — Di-[chlorm<ithyl]-naphthaUnc, C,2H ,0C1;. Aus 1 
wie dieses selbst. Aus A., F. 130—145° (Gemisch). Enthalt die 1,5-Verb., da durch 
Osydntion mit alkal. K3Fe(CN)6 Naplithalin-l,5-dicarbonsaure (Methylestcr, F. 113°) 
erhalten wurde. -— 1,5-Dimdhylnaphthalin. Voriges (roh) m it Zn u. alkoh. HCl redu- 
zieren, erhaltcnes Gemisch (Kp.ls 133—136°; Pikrat, orangerote Nadeln, F. 139—140°) 
auf —15° abkiihlen, festen Anteil aus 50%ig. Aceton, dann 85%ig. A. umlósen. F. 80 
bis 80,5°. Pikrat, F. 138—139°. Ygl. V e s e l y  u . S t u r s a  (C. 1931. II. 3473). (J. chem. 
Soc. London 1933. 485. Mai. Neu-Seeland, Auckland-Univ.) LlN D E N BA U M .
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Ryosai Sudzuki, Reaklion zwischen Malonsaure und NaplUholen in Gtegcmmrt von 
ZinkcMorid; Da sich a-Naphthol mit Essigsiiure in Ggw. von ZnCL zu 2-Aceto-l-naph- 
thol kondensiert, wa.ro mit Malonsaure, wenn dic Rk. ebenso ycrlauft, l-0xy-2-naphthoyl- 
essigsdure, C,0H6(OH)(CO-CH„- CO.jH), zu erwarten. Vf. hat jedocli eine urn H20  
iirmere Verb. erhalten, wclchc sich ais das Lacton genannter Saurc erwiesen hat. Dcnn 
aus der aimnoniakal. Lsg. der Vcrb. wurde ein Ag-Salz erhalten, dessen Zus. dem Sak 
der Oxysauro entspricht, u. durch Kochen des Lactons mit 10°/oig. KOH entstand 
infolge Ketonspaltung 2-Acelo-l-naphthol (F. 97—98°). — Mit /2-Naphthol, wolchcs 
mit C!H3-C02H u. ZnCl2 nicht rcagiert, entsteht wic oben das ImcIoii der 2-Oxy-l-naph- 
thoylessigsaure, wolchcs durch Ketonspaltung l-Aceło-2-naphthol (F. 64°) liefert.

V e r s u c h e .  l-Oxy-2-naphthoy1cssigsdurelactm, CJ3H80 3. 1 Mo!. a-Naphthol,
1 Mol. Malonsaure u. 3 Moll. ZnCL 1 Stde. auf 160— 170° erhitzt, mit h. NaHC03-Lsg. 
ausgezogen, mit verd. HC1 gefallt. Aus A. gelbe Nadeln, F. 275° (Zers.). Der in NaHC03 
unl. Teil lieferto durch Ausziehen mit verd. NaOH usw. 2-Aceto-l-naphthol. — Ag-Salz 
der l-Oxy-2-naplithoylessigsdure, CJ3H90 4Ag. Yoriges in iibersehussigem NH.,OH gel., 
NH3 durch Erwarmen entfcrnt, m it AgN03 gefallt. Kiisiger Nd. Gibt bei 200—250° 
cin Sublimat yon 2-Aceto-l-naphthol. -— 2-Oxy-l-naphthoyle.ssigsdurelacton, C13Hs0 3, 
gelbliche Nadeln, F. 275° (Zers.). — Ag-Salz der 2-Oxy-l-luiphthoylcssigsmire, 
C13H904Ag. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. fl] 22. 176—81. Marz 1933. [Orig.: 
engl.]) LlNDENRAUM.

Karl Lauer, Konstitution und Reaktionsfdhigkeit. VII. Versuch zur Theorie, der 
Subslilulion im Anthrachinon. (VI. vgl. C. 1933.1. 2686.) Die Eigg. des Anthrachinons
u. Reiner einfachen Dcriw . lassen sich durch Elektronenformeln der Oktettheorie 
crklaren (vgl. Original), nicht aber dio Substitutionsrkk. Auch die VoRLANDERsche 
Theorie der elektr. Gegensatze u. dio Theorie der induzierten, altcrniorcnden Polaritat 
(Lapworth, K ermack u. R obinson) crklaren diese nicht. Auf Grund der bisherigen 
Unterss. stellt Vf. fest: 1. Anthrachinon ist ein aromat. Korper, 2. alle a-Stellungen 
sind grundsatzlich von den /J-Stcllungcn verschicdcn, 3. Substitutions- u. Austauschrkk. 
verlaufen im allgcmeinen ebenso schncll u. nach dcnselben Regeln wie in anderen 
aromat. Verbb., 4. entgegen anderen aromat. Vcrbb. erfolgt Nitrierung an anderer 
Stelle ais Sulfurierung. Vf. schlagt Formel III vor. Negatives Vorzeichen bozeichnet 
fiir n. Substitutionen aktivierto Stellungcn, ohno dabei iiber dio wahre Polaritat etwas 
auszusagen. Fiir III spricht, daB Sulfurierung u. Bromierung in /?-Stcllung, also wio 
bei aromat. Vcrbb. an negatiy polaren C-Atomen, erfolgen. Dagegen findet Nitrierung 
fast mir in a-Stellung statt. Wie spater gezeigt werden soli, ist dies auf den besonderen 
Charakter der HN03 zuriickzufuhren, so daB dio Nitrierung in a-Stellung dereń positivo 
Polaritat bestiitigt (vgl. J . Oberm iller , J . prakt. Chem. [2] 89 [1914]. 70; Z. anorg. 
allg. Chem. 27 [1914]. 37). Fiir III spricht ferner dio a-Sulfurierung in Ggw. von Hg, 
bei der in aromat. Verbb. ganz allgemein die Sulfogruppe an positiv polare C-Atome 
tritt (vgl. O. Dimroth, Ber. dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 2032). Oxydation aromat. 
Verbb. findet fast stets in o-Stellung zu bereits yorhandenen kationoiden Substituenten 
(N02, S03H etc., anionoide OH, NH2) sta tt (z. B. Nitrobzl. +  Alkali — >- o-Nitro- 
phcnol). Die kationoide o-Stellung ist besonders aktiviert [kationoido (anionoide) 
Stellung hat Tendenz, Elektronen aufzunehmen (abzugeben), positives (negatiyes) 
Yorzeichen]. Analog erfolgt beim Anthrachinon Oxydation in a-Stellung, also o-standig 
zu den kationoiden CO-Gruppen. Austauschrkk. erfolgen in der aromat. Reihe am 
starkst kationoiden C-Atom, analog beim Anthrachinon in den a-Stellungen. Dic voll- 
kommene Gleichwertigkeit der a-Stellungen einerseits, der /9-Stellungen andererscils 
folgt aus den Rk.-Geschwindigkeitskonstanten einfacher Austauschrkk. (vgl. C. 1933.
I. 1127. 1128. 2686; Zusammenstcllung ygl. Tabelle im Original). Aus III ist nach 
Vf. zu folgern, daB 1. 2 gleiche o-standige Substituenten sich in ihrer polarisierenden 
Wrkg. nicht aufheben, sondern wio ein neuer Substitucnt glcichcn Charakters wirken, 
dessen polare Wrkg. schwiicher ist, ais die jedes einzelnen allein; daher geschwachtę 
Bk.-Fahigkeit des Molekiils; 2. alternierende Induktionswrkg. der Substituenten, bei 
der gegenseitigc Aufhebung der Wrkgg. zu erwarten wiirc, nicht yorliegt, sondern daB 
nach der Auffassung E. H uckels die Induktionswrkg. an den einzelnen Stellen yer- 
schieden groB ist (C. 1932. I. 333); 3. in den /i-Stellungcn 2 negatiy polare, quantitativ 
gleichwertige C-Atome nebencinander bestehen konnen, was sich, infolge gegenseitiger 
Schwilchung der Polaritat, durch verringerte Rk.-Fahigkeit beider Stellen bemerkbar 
macht. Eintritt eines anionoiden Restes bewirkt Aktivienmg des Bzl.-Kerns, an dem 
er haftet; Weitersubstitution erfolgt ausschlieBlich im selben Kern u. wird durch dio
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Dircktionskraft u. -richtung des Substituentcn bestimmt. So geben a-Halogenantbra- 
chinone 1,4- u. 1,2-Halogennitro- u. l,4-Dihalogenverbb. Es zeigt sich also die o-p- 
dirigierende Wrkg. des anionoiden Substituentcn u. das Zuriicktretcn der Wrkg. der 
CO-Gruppen. Trotzdem handelt es sich um ein Wirkungsglcicligewieht der 3 Substi- 
tuenten, wio man aus der Nitriorung u. Bromierung der Monoaminoanthrachinone, 
das zu einem Gemisch der beiden Isomeren fiihrt, ersehen kann. Wird der anionoido 
Charakter des Amin-N durch Acylreste geschwiicht, so yerschiobt sich die Direktions- 
kraft der N II2-Gruppe parallel K. der zur Acylierung yerwendoten Saure. Die Wrkg. 
der acylierten NH2-Gruppe im a.-A n i i noanthrach inon ist aus Va u. Vb zu erkennen. 
Im /J-Aminoanthraehinon dirigiert dio freie NH2-Gruppe nach 1 u. 3; die Wrkg. nach 3 
iiberwiegt, da dio CO-Gruppo 9 Stellung 1 positiy induziert, dio Wrkg. der NHj-Gruppc 
also teilweise aufhobt (VIa). Acylierung yerstarkt die p-dirigierende Wrkg., wodurch 
die Wrkg. der CO-Gruppo 10 so stark wird, daB sie dio Polaritat am Haft-C-Atom 
der CO-Gruppe 9 umkehrt u. die von 1 yerstarkt (Ylb); daher fast nur Substitution 
in 1, die quantitativ parallel geht mit K. des N-Substituenten (vgl. V. C. 1933.1. 2685). 
DaB Nitrierung von Anilin in starker H N 03 oder H2S 04 stets bctriichtlicho Mengen 
m-Nitranilin gibt (vgl. A. E. H o lle m an , Bor. dtsch. clicm. Gos. 44 [1911]. 704) hat 
seine Ursache in dor Verandcrung des polaren Charakters des Amin-N von positiv 
zu negativ, z. B. durch Obergang in Anilinsulfat (IVa u. b). N-substituierte Anilino 
geben wenig m-Deriv.; durch dio Acylierung wird die Direktionswrkg. yerschobcn, 
so daB bei Nitriorung die Menge des p-Isomeren auf Kosten des o-Deriy. parallel K. 
zunimmt (die Angaben von TlNGLE u. B la n c k , J . Amor. chem. Soc. 30 [1908]. 1587 
beruhen auf einem Irrtum). Kationoide Substituentcn inaktivieren den substituierten 
Kern. Die Rk.-Geschwindigkeit wird soweit herabgesetzt, daB direktc Weitersubstitution 
fast ausschlieBlich im anderen Bzl.-Kern erfolgt. Weitersubstitution kationoid disub- 
stituierter Anthrachinonc ist nicht moglich, cs erfolgt Austausch der Substituenten, 
Oxydation odar Zcrstorung des Molekiils (vgl. IV. C. 1933 .1. 1619). So gibt Nitrierung 
der Disulfosauren Osysulfosauren (nicht naher untersucht), Sulfurierung der Dinitro- 
anthrachinono Oxydationsprodd., dio boi gelinder Einw. N, bei śtarkerer aueh S ent- 
halten, aber stets in einem Verhaltnis, das E intritt von mehr ais 2 kationoiden Gruppen 
ausschlieBt. In D eriw . mit kationoiden a-Substituenten (VI) sind dio benachbarte 
fi- u. die p-Stellung positiy polar, also fiir n. kationoide Substitution geschwiicht, fiir 
anionoido Oxydation aktiviert. So fiihrt Weitersulfuricrung zu Oxydation in 2 u. 4, 
wobei S03 mit einem O-Atom ais anionoider Substituent reagiert. Boi /?-Derivv. (VIII) 
ist die benachbarto a-Stcllung stark positiy polar, etwas schwachcr dio zum Substi- 
tucnton m-standige 4. Oxydation erfolgt in 1, 4, 5 u. 8. Wirken in VII der Substituent 
u. dio CO-Gruppen zusammen u. erzeugen so besonders stark kationoide Polaritat 
in 4, so ist in VIII gegenseitige Abschwachung boi 3 u. 4, Aktivierung bei 1 zu beob- 
achten; so entstehen aus a-Deriyy. (/?-Deriw.) zunachst 1,4-(1,2)-, dann 1,2,4-(1,2,4)- 
Deriw . Ein kationoider Substituent bewirkt, daB dio beiden CO-Gruppen zu un- 
gleichwertig polaren Substituentcn werden, u. wirkt so auf den anderen Bzl.-Kern, 
dessen /3-Stellungcn yerschieden stark nogatiy polar werden. In VII ist die Polaritat

- O NHAc O NH,

I I I  - O
O NHAc

a) IV b) 
O (+)

II II
O
II (-)

(-)  od. (+) abgeschwiichte Polaritat + Stellungen werden von 2 yerschic-
denen Substituentcn induziert.
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der CO-Gruppe 9 geschwacht, die von 10 vcrstarkt; so entsteht boi der Disulfurierung 
u. Dinitrierung mehr 1,5- ais 1,8-Deriv., ais Ncbenprod. mehr 1,6- ais 1,7-Derrv. In 
VIII ist die Polaritat der CO-Gruppe 9 verstarkt, die von 10 geschwacht; Hauptprod. 
ist daher 2,7-Disulfosiiure. Auch bei der Sulfurierung der Mononitroanthraehinone 
u. bei der Ńitrierung der Monosulfosiiuron entstehen die Isomeren im richtigcn Ver- 
haltnis. In  disubstituierten Bzll. mit gleichen o- oder p-Substituenten heben sich 
dereń Wrkgg. nicht auf, sondern fiir jedc Stelle gelten besondere polarc Verhaltnisse. 
Die Austauschgeschwindigkcit eines Substituenten in disubstituierten Anthrachinonen 
hangt vom Charakter des Haft-C-Atoms ab, der durch den anderen Substituenten 
deutlich becinfluBt wird. So wird in den Isomerenpaaren 1,5- u. 1,8- oder 2,6- u. 2,7- 
Disulfosaure die ersto Sulfogruppe stets in der 1. Saure schneller abgespalten. Ersetzt 
man die 1. Sulfogruppe durch das anionoide Cl, so liegen die Verhaltnisse umgekehrt 
(vgl. C. 1933. I. 1127 u. 2686).

V c r s u c li o. Ń i t r i e r u n g  d e r  A n i 1 i d e u. d e s  A n i 1 i n s. Das 
Auflosen der Aniiide in den Sauręn muB langsam u. unter starker Kuhlung vorgenommen 
werden, da sonst Yerscifung eintritt. 1. In  Eisessig mit 80%ig. HN03. Dauer 24 Stdn., 
Temp. —20°. Anilin gab 64°/0 p-I)criv. (38% o-Deriv.); Acetylderiv. 70 (30)%! Benzoyl- 
dcriv. 72 (28)%; Formylderir. 74 (26)%; Chloracelyldcriv. 75 (25)%; Phcnylommid 79 
(21)%; Toluolsulfanilid 84 (16)%. — 2. In konz. H„S04 bei —20° mit HN 03 48°. 
Anilin gab 50% p-, 1% o- u. 49% m-Deriv.; Acelylderiv. gab 92% p-Verb. (8% o-Verb.); 
Bemoylderiv. 93 (7)%; Formylderiv. 94 (6)%; Chloracetylderiv, 96 (4)%; Plienylozamid 
98 (2)%; Toluolsulfanilid 98 (2)%. — 3. In HN 03 bei —20°. Anilinnilrat gab 56% 
p-, 4% o- u. 40% m-Verb.; Acetylderiv. gab 58% p-Verb. (42% o-Verb.); Benzoylderiv. 
60 (40)%; Formylderiv. 65 (35)%; Ghloracełylderiv. 73 (27)%; Phenyloxamid 85 (15)%; 
Tolmlsulfanilid 88 (12)%. — Sulfurierung der a.-Anthrachinonsulfosdurc ohne Hg 
68%, 1,6-, 32% 1,7-Verb. — Sulfurierung der ji-Antlirachinonmlfosaure gab in Ggw. 
von Hg 41% 1,6-, 59% 1,7-Verb. — Ńitrierung von a-Sulfosaurc gab 59% 1,5-, 41%
1,8-Verb. — Ńitrierung (Sulfurierung mit Oleum in Ggw. von Hg bei 130°) von a-Nilro- 
anthrachinon gab 43 (52)% 1,5-Verb., 39 (29)% 1,8-Verb., 12 (12)% 1,6-Verb., 5 (7)%
1,7-Verb. — Ńitrierung von fi-Nilroanihracliinon gab 41% 1,6-, 59% 1,7-Verb. ( j .  
prakt. Chem. [N. F.] 137- 161—78. 2/6. 1933. Frag, Deutsche Techn. Hoehsch.) C o e t e .

Al. Mironescu, G. Ioanid und I. Nicolescu, U ber einige Dcrirale des Furfurols. 
Die folgenden Yerbb. wurden nach dem Verf. von FisCHER-MlNOVlCI synthetisiert. — 
P-Phenyl-n-furyl-(2)-omzol, CI3H90 2N. Lsg. von Benzaldehydcyanhydrin u. Furfurol 
in Chlf. bei ca. —5° mit HC1 gesatt., nach 24 Stdn. ausgefallcnes Hydrochlorid in absol. 
A. gekocht. Sublimiert bei 212°. — fj-['p-Mrthoxyphcnyl]-/i-furi/l-(2)-oxazol, Ci4Hnp3N. 
Mit Anisaldcliydcyanliydrin. F. 220°. — Furfurolcyanhydrin. 15 g Furfurol in absol.
A. gol., 13 g KCN-Pulver zugegeben, unter starker Kflhlung konz. HC1 eingetropft, 
stehen gelassen u. verdampft. Ol krystallisiert aus A. — f}-Furyl-(2)-/t-phenyloxazol, 
C13H80 2N. A u s  vorigem u .  Benzaldehyd wie oben, aber in absol. A. A u s  absol. A., 
F. 216°. — a- oder P-Phenyl-/i-furyl-(2)-imidazol, C]3H1(1ON.,. Aus a-Aminobenzyl- 
cyanid u. Furfurol wic vorst. F. 132°. (Bul. Soc. Chim. Romania 14. 183—86.
1932.) Lindenbaum .

Al. Mironescu, G. Ioanid und I. Nicolescu, Difurylbuladien und Difuryl- 
htmdien; Darstelliing mittels der Organomagncsiumrcrbindungcn. Durch Eintragen von 
Furii in CH3MgJ-Lsg., 3-std. Kochen, Zcrs. m it angesauertem W. usw. erhalt man 
Difurylbutadien, CH2: C(C4H30)-C(C4H30 ): CH2, aus A., F. 145°. Mit C2H.MgJ en t
steht analog Difurijlhezadien, C,,,!!]/).,, F. 128°. Diese Verbb. sind recht bestandig. 
(Bul. Soc. Cliim. Romania 14. 187. 1932. Bukarest, Uniw) LlN D EN BA TJM .

G. Ponzio und F. Biglietti, Untersuchungen uber Dioxhm. 99. Mitt. (98. vgl. 
C. 1933. I. 2410.) Durch Erhitzen mit verd. NaOH isomerisieren sich die Dioxime 
ciniger l,4-Dicarbonylverbb. zu den Dioximen von l,2-Dicarbonylvcrbb.. d. h. in 
Glyoxime, die auf andere Wcise nicht gewonnen werden konnen. — Wenn die Dioximo
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der Diaroylf urażane (I) mit verd. NaOH erliitzt werden, so findet intramolekularo 
Umwandlung statt, u. man erhalt in guter Ausbeute dio Dioxime der Aroylformylaryl- 
furazano (IT). — Das Dioxim des Dibenzoylfurazans, zuerst von ANGELI (Gazz. chini. 
ital 23. I  [1893]. 424) mit dem F. 176° erhalten, wird von Vff. aus Dibenzoylfurazan 
in A. m it Hydroxylaminhydrochtorid hergestellt. F. 180—181°. Wird durch Kochen 
mit 20°/oig. HCI schnoll zu Dibenzoylfurazan, F. 118°, hydrolysiert, das gegcn Sauren 
bestandig ist. Beim Erhitzen mit Hydrazin in Methanol entsteht das Aziti des Di
benzoylfurazans (vgl. C. 1931. II. 2464). Bei kurzem Erhitzen auf dcm Ólbad auf die 
Schmelztcmp. isomerisiert sioh die Verb. ebonso wio beim Erhitzen mit NaOH zu 
Benzoylformylphenylfurazan (s. u.). Diacctylverb. C20H 16O5N4 =  C6HS-C(: N0C0CH3)' 
(C,N20)C (: ŃOCOĆH3)CliH-, F. 95°. Dibenzoylderiv„ C30H20O5N „ F. 148—149», er- 
weicht etwas friiher. Das Perozyd, C16H 100 3N4 (III), gelbo Nadeln, F. 171 bis 
172° (Zers.), bildet sich weder durch Einw. von Na-Hypochlorit, noch von HNO.

1 ArC(:N0H)(CjN,0)C(:N0H)Ar — y  I I  ArC(:N0H)C(:N0H)(CsN,0)Ar
III C8H5-C -(C 8NaO )-C -C ,H 6 IV CaHs• C--------N N - O - N

ii n ii ii n u
N— o — O—  N N - O - C — C-------C-C.H,

(D. 1,40) auf das Dioxim dos Dibenzoylfurazans, sondom nur durch Einw. von N20, 
in ath. Lsg. (vgl. C. 1928. I. 494). Es wird durch SnCl2 in Eg. +  HCI (D. 1,19) in 
das Dioxim des Dibenzoylfurazans iibergcfiihrt. — Das Dioxim des Benzoylfomtjl- 
phenylfurazans wird durch Erhitzen des Dioxims des Dibenzoylfurazans mit 20°/oig. 
NaOH auf dom W.-Bad erhalten. Es existiert in 2 Modifikationen, einer a- u. einer 
/J-Form. Zunachst wird ein Gemiseh beider Formen neben Diphmyldifurazan, 
C6H5(C2N20)(C2Na0)C8H5| das beim Verdunnen mit W. ungel. bleibt u. abgctrcnnt 
werden kann, erhalten. Durch ihre vcrschiedene Loslichkeit in 20°/oig. NaOH lassen 
nich die Na-Salze der beidon Formen der Dioximo trennen. — a -Form des Diozims 
des Benzoylformylphenylfurazans, ClflH 120 3N4, F. 203—204° (Zers.). Liefert in schwaeh 
ammoniakal. Lsg. cin Ni-Salz u. ein grimliches Cu-Salz. Isomerisiert sich bei kurzem 
Erhitzen auf dem Olbade auf die Temp. des F. zum Teil in die P-Form u. spaltet gleieh- 
zeitig zum Teil W. ab unter Bldg. des Diphenyldifurazans (F. 135—136°). Durch 
Einw. von Na-Hypochlorit, NaO, oder H N 03 (D. 1,40) wird das Dioxim leicht dc- 
hydrogeniert unter Bldg. des Peroxydfurazans, Ci8H 10O3N4 =  C0H5(C2N2O2)(C2NsO)' 
C„H5, F. 135—136°, das vielleicht ein Gemiseh zweier isomerer Fcroxyde ist. Durch 
Einw. von SnCl2 in Eg. +  etwas HCI entsteht Diphenyldifurazan, C16H10O2N4 vom 
F. 136— 137°. — Diacetylderw. des Diozims des Benzoylformylphenylfurazans,
C20H l6O6N4 =  C8H5-C(: NOCOCH3)C(: N0C0CH3)(C2N20)C8H5, F. i02—103». Di- 
benzoylderiv., C3t,H20O5N4. F. 119—120°. — P-Form des Dioxims des Benzoylformyl- 
phenylfurazans, CK,H120 3N4> F. 189— 190° (Zers.). Isomerisiert sich bei langercni Er
hitzen auf dcm W.-Bad mit 20“/o*g- NaOH in die a-Form. Durch Einw. von N204 
oder Na-Hypochlorit oder H N 03 wird es ebenfalls dehydriert zu einem Peroxydfurazan, 
C16H 10O3N4. F. 131—132°, das boi der Dcsoxygenierung das Diphenyldifurazan vom 
F. 136—137° liefert. Ni-Salz, Ni(C18Hn 0 3N4)2, F. 262—263° (Zers.). — Diacetyl- 
deriv. der p-Form des Dioxims des Benzoylformylphenylfurazans, C20H le0 5N4, F. 113 
bis 114°. Dibenzoylderif., C30H20OsN4, F. 118—119°. Durch Einw. von P0C13 auf 
das /3-Dioxim des Benzoylformylphenylfurazans entsteht das Azozimfurazan, 
CleH 10O2N4 (IV), F. 100— 101°. —- Beim Erhitzen des Dioxims des Di-p-toluylfurazans 
mit 20°/oig. NaOH auf dem W.-Bad entstehen die analogen Verbb.: a -Form des Di- 
oxims des p-Toluylformyl-p-tolylfurazans, C18H l60 3N4, F. 218—219° (Zers.). Bei 
kurzem Erhitzen auf dem Ólbad auf die Temp. des F. isomerisiert es sich in die P-Form 
u. liefert gleichzeitig Di-p-lolyldifurazan. Das p-Dioxim des p-Toluylformyl-p-lolyl- 
furazans, C1BH 160 3N4, schmilzt bei 199—200° (Zers.). Ni-Salz, NiC36H30OęN8, blutrot.
— Di-p-tolyldifurazan, C18H 140 2N,, F. 147—148°. (Gazz. chim. ital. 63. 159—71. 
Marz 1933. Turin, Unir.) FlF.DI.EE.

Harvey C. Brill und Theodore A. Bulów, Allcaminesler aliphatischer Sauren: 
Novocainaiuiloge. IV. (III. v£l. C. 1933. I. 1947.) Dio folgenden Estcrliydrochloride 
wurden durch ca. I-std. Erhitzen von 1 Mol. ^-[Diiithylamino]-athanol mit etwas iiber 
1 Mol. Saurechlorid in trockenem Bzl. dargestellt. — IIydrocJilorid des P-[Didlhylami?w]- 
dthylbutyrals, C10H220 2NC1, F. 115°, pn =  3,3. -mlerats, Cn H2t0 2NCl, F. 118°, ph =
3,6. -isomlerats, Cn H210,NCl, F. 92°, pn =  4,4. -capronałs, C12H20O2NCl, F. 127°, 
P h  =  3,7. -dnanthats, C,3H2a0 2NCl, F. 123°, pg =  3,2. -pelargonats, C15H;20 2NC1, 
F. 131°, ph =  3,9. -laurais, C18H380 SNC1, F. 107°, pn =  5,2. -myrislals, C20H42O2NCI,
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F. 110°, ph =  5,1. -palmitats, C22H lp0 2NCl, F. 111°, pH =  5,8. -stearats, C24H50O2NCl, 
F. 133°, ph =  6,5. — Die narkot. Eigg. wurden wie friilier an Goldfischen festgestellt. 
Das Butyrat ist prakt. ohne aniisthesierende Wrkg., aber dieso nimmt bis zum Pelargonat 
zu, dessen Giftigkeit so erhoht ist, daI3 die Fische sich nicht wieder erholen. Das Iso- 
yalerat ist weniger wirksam ais das Yalerat. Diese Resultate harmonieren mit den 
von C a n o  u . R a n e d o  (C. 1921. III . 796) an Fróschen gcfundenen, wonach die an- 
asthesierende Wrkg. mit dem Mol.-Gew. der Saure zunimmt; das Maximum lag beim 
Undecylsiiureester. Fiir dio Lokalanasthesie ist es nicht notwendig, daB die Saure 
ungesatt. ist, wie G i l m a n  u . Mitarbeiter (C. 1928. I. 1847) angenommen zu haben 
scheinen. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2059—61. Mai 1933.) L i n d e n b a u m .

Harvey C. Brill und ciifford F. Cook, Einige Alkaminester der Zimtsdure und 
ihrer Derivate: Nopocaińanuloge. V. (IV. ygl. vorst. Ref.) Vff. haben einen Vergleich 
des Apothesins oder y-[Dićithylamino]-propylcinnamats mit einigen neuen Estern von 
ctwas yeriinderter Struktur durchgefiihrt, um den EinfluB solcher Strukturanderungen 
auf die narkot. Eigg. kennen zu lernen. — Darst. der 3 folgenden Verbb. aus /?-[Diathyl- 
amino]-athanol u. Saurechlorid in Bzl. Hydrochlorid des (l-[IJiuthy!amino]-athyl- 
cinnarmts (I), C,5H220 2NC1, F. 135°, ph =  5,7. -hydrocinnamats (II), CI5H240 2NC'l, 
F. 111°, ph =  7,6. -plienylpropiolats (III), C15H20O2NCl, F. 163°, ph =  5,3. — Hydro
chlorid des y-[Didthylamino]-propyl-a,ji-dibromhydrocinnamats (IY), Cj6H240 2NClBr2. 
Aus Apothesin u. Br in Chlf. F. 148°, ph =  4,6. — Die Priifung mit Goldfischen hat 
ergeben: I ist narkot. weniger wirksam ais Apothesin. II ist unwirksam; die Absattigung 
der Doppelbindung yerursacht hier ein Yerschwinden des Anasthesierungsyermogens. 
III ist anscheinend ebenfalls unwirksam, dagegen stark giftig; der ungesatt. Charakter 
allein ist somit nicht entscheidend fiir das Anasthesierungsverm(igen. IV ist noeh 
giftiger ais 111. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2062—64. Mai 1933. Oxford [Ohio], Univ.) Lis.

B. K. Blount, Aromalische Tropanderimie. I. Derimte des 8,9-Benzo-A^-homo- 
gmnatens. Vf. hat nach einem yerbesserten Verf. ein Gemisch von cis- u. trans-Tetra- 
hydronaphthalindiol-(l,2) dargestellt u. nach dem Verf. von C r i e g e e  (C. 1931. I. 
2188) in den Dialdehyd I  iibergefuhrt. Durch Anwendung der RoBlNSONschen 
Tropinonsynthese auf I  wurde I I  erhalten. II wurde zum entsprechenden Alkohol 
reduziert, welcher zweifellos dem Pseudotropin entspricht. Dessen Benzoylderiy., 
welches dem Tropacocam analog ist, bildet ein Hydrobromid, welches auf der Zunge 
anasthesierend wirkt. — Der aus Hydrindendiol erhŁltliehe Homophthalitldehyd, CaH4 
(CHOJ^CHj-CHO)2, (vgl. naehst. Ref.) ist fiir eine analoge Synthese nicht brauchbar, 
da er sieh mit CH3-NH2 hauptsachlich zu 2-Metlnylisochijwliniumhydroxyd (Pikrat, 
aus Aceton gelbe Platten, F. 164—165°) kondensiert.

• CHj -CHj - CHO

V e r s u c h e. l,2-Dibrom-l,2,3,4-telrahydrcmaphtfuilm (ygl. v. B r a u n , C. 1920.
II. 241). 135 ccm Tetralin auf 80° erwiirmt, 120 ecm Br so schnell wie mOglich unter 
die Oberflaehe eingefiihrt (Temp. 95— 100°), PAe. zugegeben u. bei 0° stehen gelassen. 
Aus PAe., F. 71—72°. — Tetrahydranaphthalindiol-(l,2). Voriges mit K-Acetat u. 
Eg. 1 Stde. auf W.-Bad erhitzt, 12 Stdn. gekoeht, in W. gegossen, mit A. isoliertes 
Ol mit 50°/oig. wss. KOH 1 Stde. auf W.-Bad erhitzt, ausgeathcrt u. im Hochvakuum 
dest. Auf Zusatz von h. Bzl. Krystalle. — f}-[o-I'ormylphenyl]-propionaldehyd (I). 
Voriges in sd. Bzl. gel., etwas Bzl. abdest. (Entfernung von W.), bei 50° mit Pb-Tetra- 
acetat yersetzt, gekoeht, naeh Abkiililen filtriert u. im Vakuum yerdampft. Ol, nicht 
unzers. destillierbar. Dioxim, C10H 12O2N2, aus 25°/0ig. A. Nadelrosetten, F. 116°. —
S,9-Benzo-A e', -homogranatenon-(3), C14H17ÓN (II). I in A. gel., mit CaCOj neutralisierte 
Lsg. von Aeetondicarbonsaure u. 33°/0ig. wss. CH3 NH2-Lsg. zugegeben, nach 15 Stdn. 
mit konz. HC1 angesauert u. bis zur beendeten C02-Entw. gekoeht. KOH u. NH4- 
Oxalat zugefiigt, filtriert, Nd. mit A. u. A. gewaschen, FI. ausgeathert, Base mit 3-n. 
HC1 ausgezogen, aus A., dann W. umgel. Rest aus den Mutterlaugen ais Pikrat. Platten, 
F. 125°. Pikrat, C20H20O8N4, aus Athoxyessigester gelbe Nadeln, F. 204° (Zers.). Hydro
bromid, CI4HlsÓNBr, aus A. Prismen, F. 235° (Zers.). — Pseudo-S,9-benzo-A s's-homo- 
granatenol-(3), C14H1BON, H20 . Aus II mit Na in sd. Butylalkohol. Aus feuehtem 
Bzl. Prismen, F. 105— 110°."— Benzoylderiv., C21H230 2N. Mit Benzoesaureanhydrid
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u. W. 2 Stdn. erhitzt, mit verd. HCl u. A. geschuttelt, mit NH4OH gefallt. Aus verd. 
A. Rhomben, F. 98°. Hydrobromid, C21H240 2NBr, aus W. Krystalle, F. 257°, wl. 
Hydrochlorid, C21H240 2NC1, aus A. Krystallehen, F. 258° (Zers.). (J. chem. Soc. London 
1933. 553—55. Mai.) L in d e n b a u ji.

B. K. Blount und Robert Robinson, Isobenzopyryliumchlorofcrrai. Diese Yerb.
(nebenst.) wurde wie folgt dargestellt: trans-Hydrindendiol-(l,2) 

i i ,OJl'eCl4 jn j}z]_ suspendiert, etwas Bzl. abdest., h. Gemisch mit Pb- 
I I I Tetraacetat versetzt, einige Sekunden gekocht, nach Abkiihlen

^  filtriert u. im Vakuum verdampft. Ol (roher Homophthalalde-
hyd; vgl. vorst. Ref.) in Eg. gel., unter Kuhlung mit HCl-gesatt. Lsg. yon FeCl3 in Eg. 
zugegeben. Isobcnzopyryliumchloroferrat, C9H,OCl4Fe, 1/2 H20, bildet gelbe Nadeln, 
Zers. 205—208°. H2S04-Lsg. farblos, intensiy yiolett fluorescierend. Durch Erwarmen 
m it wss. NH4OH entsteht Isoehinolin. (J. chem. Soc. London 1933. 555—56. Mai. 
Oxford, Univ.) LlNDENBAUM.

Kakuji Goto und Yosliihiro Shibasaki, Ober ein neues Dioxythebainon. 
XXXVI. Mitt. iiber Sinomenin. (XXXV. vgl. O. 1933. I. 3199.) [Es muB im Titel 
wohl „Dihydrooxythebainon“ heiBen; d. Ref.] Durch katalyt. Hydrierung des Sino- 
meninons ais Methylalkoholat sind fruher (C. 1930. I. 1312) 2 Dihydroderiw., a- u. 
ji-Dihydrosinomeninon, erhalten worden, u. es war vermutet worden, daB beide Formel 1 
besitzen, d. h. sich durch die ster. Anordnung von H u. OH am C- unterscheiden. Auch 
durch partielle Entmethylierung des Dihydrosinomenins (0C1I3 s ta tt OH am C7) mit 
HBr entsteht ein Gemisch obiger a- u. /J-Verbb., woraus folgt, daB eine Form in dic 
nndere iibergehen kann. Tatsiichlieh wird die a-Verb. durch sd. 25%ig. HBr oder sd. 
5%ig. NaOH oder auch schon beim Schmelzen teilweise zur /?-Verb. isomerisiert. Da 
dio umgekehrto Rk. bisher nicht gelungen ist, darf man annehmen, daB zuerst die

a-Verb. entsteht u. die /?-Verb. ein sekundares Prod. ist. 
Danach miiBtc der a-Verb. Formel I  zukommen. Diese 
Ansieht wird dadurch gestutzt, daB die a-Verb. mit 
1, 2 u. 3 Br2 1-Bromsinomeninon, 1-Brom- u. 1,7-Dibrom- 
sinomenilsdure liefert (vgl. C. 1932. II- 382). Fiir die 
Konst. der ^-Verb. existiert kein solcher Beweis; doch 
liiBt der leiehte Ubergang von a in fl auf Epimerisierung 
am C7 sehlieBen. — Durch katalyt. Hydrierung von 
l-Bromsinomeninon entsteht vorwiegend obige a-Verb. 
Das gleiche gilt fiir das (—)-l-Bromsinomeninon von 

SCHOPF (C. 1932. I. 1376); nur dreht die aus diesem erhaltene a-Verb. nach links 
u. laBt sich mit der rechtsdrehenden Verb. racemisieren. — Die a-Verb. ist von dem 
einzigen bisher bekannten Dihydrooxythebainon yon SPEYER (C. 1923. I. 1186), 
dessen OH wahrscheinlich am C14 haftet (vgl. SCHOPF u. B o rkow sky , C. 1927. I. 
2743), yersohieden.

V e r  s u c  h e. Trennung der a -  u. /?-Verb.: Bei der Hydrierung des Sinomeninons 
erhaltenes Chlf.-haltiges Gemisch mit CH3OH yerruhren. a-Verb. krystallisiert aus 
u. wird aus CH3OH umgel. Mutterlaugen yerdampfen; durch Ausziehen mit k. CH3OH 
die /?-Verb. a- Verb.: Jodmethylat, aus W'. Tafeln, Zers. 284°; Dibcnzoylderw., C32H31O0N, 
aus CHjOH Prismen, F. 141°. fi-Verb.: Jodmetliyht, aus W. Prismen, Zers. 281°; 
Oxim, C1BH240 4N.,, aus W. mit Soda gefallt, dann aus W. Prismen, F. 107°, aus CH3OH 
Nadeln, F. 80°, nach Trocknen F. 145—150°. — Entmethylierung von Dihydro- 
sinomenin: Mit 25°/0ig. HBr 35 Min. kochen, isolierte Base in wenig CH3OH l6sen, 
nach 2 Tagen abgeschiedenes Krystallgemisch mit k. CH3OH behandeln. Unl. Teil 
liefert a-, 1. Teil /?-Verb. — (—)-u.-Dihydrosinoineninon (7-Oxydihydrothebainon) (I), 
C18H2j0 4N. Durch Hydrieren von (—)-l-Bromsinomeninon mit Pd-BaS04 u. PdCl2. 
Derbe Prismen, F. 127°, naeh 2 Monaten gestiegen auf 202°; diese Eig. zeigt auch 
obige a-Vcrb. [a]D2<> =  —64,64° in Chlf. Jodmethylat, C19H26Ó4NJ, aus CH3OH, Zers. 
276°. O zim, ClsH2l0 4N2, F. 170°. Dibenzoybltriv., C32H31OcN, Prismen, F. 135—140°. j— 
Aus der Mutterlauge etwas (—)-p-Dihydrosiiwmenuwn, haarformige Krystalle, F. 105°. 
Oxim, aus CH3OH Prismen, F. 75—80°. — d,l-a.-Dihydrosinomeninon. Aus d- u. 1-Vcrb. 
in A. Hexagonale Bliittchen, F. 226°. (Liebigs Ann. Chem. 503. 277—83. 9/6. 1933. 
Tokio, K lT A S A T O -In s t.)  L lND EN BA U M .

Johannes S.Buck, Das sogenannte 1,2-Dihydropapai-erin. Die Erklarung von 
Y o u n g  u. R o b i n s o n  (C. 1933. II. 62) iiber die Rkk. bei der Synthese von Papaverin 
aus Homoveratroyl-(Q-aminoacetoveratron (vgl. B u c k , C. 1930. II. 3290) ist unzweifelhaft
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richtig, denn Yf. stellte fest, da(3 sein ,,6,7,3' ,4’-Tetramdhoxy-'i-oxy-1,2,3,4-letrahydro- 
protopapaverin“ im Gemiseh mit Homoveralro-f}-veratrylaihylamid einerseits u. sein 
„6,7,3',4'-Tetramelhoxy-9-keto-l,2-dihydroprotojxtpaverin“ im Gemiseh mit 6,7,3’,4'- 
Telramethoxy-l-benzoyl-3,4-dihydroisochinolin (C. 1925. I. 227) andererseits keine 
F.-Depression geben. (J . chem. Soe. London 1933. 740. Juni. Tuekahce, New York, 
U. S. A.) K r o h n k e .

C. R. Addinall und Raildolph T. Major, Narkotin und Hydrastin. Uniersuchung 
des Meclianismus ilirer Umwandlung in Narcein, Methylhydrastein und ihre Derwate. 
Fiir den Mechanismus fur die Bldg. von Narcein u. der Hydrojodido des Athylesters 
von Narcein u. Narceinamid auf dem Wege der Bldg. von Nareeinamid durch Einw. 
von alkoh. NH3 auf Narkolinjodmcthylat wird das untenstehende Schema angenommen 
in welchem X =  J, Cl oder CH3SO.,, A =  OH, NH2, 11 =  CH3, C2H5, Isopropyl oder 
Butyl ist. — Die Allgemeinheit der Rk. wird erwiesen durch Uberfuhrung des Jod- 
methylats, Chlormethylats u. Methylsulfats von Narkotin in die cntsprechenden Hydro- 
halide u. Methylhydrosulfate des Estera von Narcein durch Behandlung mit dem ent- 
sprechenden Alkohol +  trockenem NH3, in die Sal ze von Narceinamid mit fl. NH3 u. 
in Narcein durch sd. W. — Die Rk. zwischen Narkotinmethylsalzen, C22H 23N 07- 
G'H3X (X =  J, Cl, CH3SO.,) u . HA-Verbb. (A =  OH, NH2 u. OR, wobei R =  CH3, 
C2H j , Isopropyl u. n-Butyl) gibt Salze von Narceindcriw. C22H 2GNO„-(COA)HX. — 
Die Halogenwasserstoffsalze von Narcein werden leicht hydrolysiert u. so ergibt die 
Zufiigung von W. zu dem geoffneten Ringsystem von Narkotinjodmethylat Elimi- 
nicrung von H J u. Bldg. von Narcein. Die Zufiigung von einem bas. Alkohol u. der 
Abbau der entsprechenden Ammoniumsalzc nu einem tertiiiren Amin wird durch das 
Verh. von Diathylaininoathylalkohol ais HOR-Vcrb. bei Herst. des Narceindiathyl- 
aminoathylesters gezeigt. — Diese Rkk. stehen im Einklang mit der Hydrolyse von 
Narkotin in Ggw. von Essigsiiurc zu Nor narcein (Schema vgl. im Original).

OCH,
^ O C Ł

CII2CH3N < g ] 3

+  HA

X Cii, o,

C I l3 0 ^ C H 2 CH2 Ń < c S s 
, o l J  

, - oCII,

X

OCII3 
, - ^ O C H ,
k J c o

HÓO
h ó —

| '^ I'Sv‘,CH,CHsŃ < q |̂* ■ X 

CH2- 0
OCH, 

r ^ o c H ,
OR 
OH 
NIL

CH3Ó,-/ \ |CHliCIIłN < c i i ’ • H x

CHS—O
Y e r s u c h e .  Narkotinjodmethylat gibt in W. +  etwas Pyridin am RiickfluB, 

Narkotinchlormethylat mit sd. W. am RiickfluB u. das Dirmihylsulfatderh'. mit sd. W. 
Narcein. — Durch Einw. von Alkoholen auf Narkotinmethylhalide in trockenem NH3 
wurden die nachstehenden Ester von Narceinhydrohaliden erhalten. Narkotinjod- 
melhylat gibt Narceinmethylesterhydrojodid durch 12-std. Erhitzen mit Eg. enthaltendem 
CH30H. — C nH ^C H JN O z-H J, F. 181—182°. — Ci2ILJCIL)NO g-HCl, F. 150 bis 
151“. — C'23/ /20(67/3)A,O8• CHJISO,, F. 213—214°. — C'23/ /2c(C’2/ / r,)iV08' //./, F. 212 
bis 213°. — 6’23//2G(C2/y5)ArOa-//C7, F. 208—210°. — Ci3H„6(CzH.)NOs, H J, F. 224 
bis 225°. — 023/ /2s(6'.,W8)iV08• H J, F. 185—186°; aus CH3OH;*enthielt Krystallalkohol, 
den es bei 120° abgibt. — Narkotinjodmethylat gibt mit fl. NH3 Narccinamidhydro- 
jod id, C23H2aN20 ; , H J; mikrokryst., aus h. W., wird bei 182° weich unter Gasentw.,
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dann wieder fest, F. 216—218°; entsteht auch aus Narceinamid -f KH4J  in wss. Lsg.
— Wiederholte Krystallisation aus sd. W. gibt das bestandigere Narceiniinidhydro- 
jodid, C23H20N2O6, H J ; rhomb. Prismen, i '. 228°, aus sd. CH3OH dasselbe mit Kry- 
stall-CHjOH, Platten, F. 216° (Zers.). — Narkotinchlormcthylat gibt mit NH3 Narcein- 
amidhydrochlorid, C23H28N20 7, HC1, Platten, aus W., F. 237°; gibt mit KOH Narcein
amid. — Narkotinmethylsalze [C22H23N 07-CH3J  u. C22H23N 07-(CH3)2S04] geben mit 
28°/0ig. NHjOH Narcein u. Narceinamid, C23H23N20 7, Prismen, aus Bzl., F. 178°; 
Narkotinjodmethylat gibt in 96%ig. A. -f 28°/0ig. 2SiHtOH bei Siedetcmp. Narcein
amid mit Krystallwasser (C23H28N20 7, H 20), erweicht bei 125° u. wird dann wieder 
fest. — Didthylaminodthylester von Narcein, C23H 26(CsHI4N)NOs-CH3OH, aus Nar
kotinjodmethylat +  Diathylaminoathylalkohol; Prismen, aus CH3OH, F. 203°. — 
IIydrastinjodmethylat gibt mit sd. W. Methylhydrasteinhydrojodid, C22H25NO,, H.J: 
Krystalle, aus A., F. 216—217°. — Hydrastinjodmethylat gibt mit fl. NH3 Melhyl- 
hydrastamidhydrojodid, C22Hj,7NaOęJ, F. 233—235“. — Gibt mit verd. NH3 Methyj- 
hydrastimid, F. 192°. Dieses gibt mit wss. NH4J  Methylhydraslimidhydrojodid, 
C'22H 25N20 5J , F. 235—237°; anscheinend idcnt. mit der Verb. von S c h m id t  (Arcli. 
Pharm. 2 3 1  [1893]. 576) aus Hydrastinjodmethylat +  10°/„ig. NH,OH in A. — 
Hydrastinjodmethylat gibt mit 28°/0ig. NH3 Melhylhydrastamid, F. 180°; entsteht 
auch aus Methylhydrastin -f 28%ig. NH3. — Hydrastinjodmethylat gibt mit sd. A. 
im NH3-Strom Melhylhydrasteindthyleslerhydrojodid, C22H21(C2H;)NO; -H j; gelbe 
Bliittchen, aus sd. W., F. 235—236°. — Methyhiarkotin; beim Vers. der Addition von 
CH3J  an das Methin, in Ggw. von CH3OH, wird der Lactonring geoffnet unter Bldg. 
von Narceinmelhylesterjodmelhylat, F. 211°. — Bei langem Kochen mit W. wird die 
gelbe Lsg. entfdrbt unter Bldg. von Narcein, wohl infolge Ggw. yon etwas freier Base 
in dcm ungesatt. Rohprod. — Dio Umwandlung der ungesatt. Verb. zum Methylesler 
ron Narcein mit sd. CH3OH wird in Ggw. von trockenem NH3 besckleunigt u. ais 
Hydrochlorid, C23H26(CH3)N08-HC1, identifiziert. — Mit sd. 28°/0ig. NH4OH gibt die 
ungesatt, Verb. Narceinamid. — Mełhylhydraslin gibt mit wss. Alkali Alelhylhydrasiein,
F. 151—152°, nicht aber mit sd. H2Ó. — Mit sd. CH3OII +  trockenem NH3 entsteht 
Meihylliydrasteinmethylester, C2aH24(CH3)NO„ F. 175°. — Mit sd. absol. A. in Ggw. 
von NH3 gibt das Methin einen Ester, C24H29NO„ F. 194— 195°. — Chloroplatinat,
F. 210° (Zers.), idcnt. mit dem Prod. aus Mełhylhydrasteinathylesterhydrojodid. — 
Das Methin gibt mit h. 28%ig. NH4OH Melliylhydrastamid, F, 180°; fl. NH3 wirkt 
auf das Methin nicht ein, — Melhylhydrastinhydrojodid, C22H23N 06, H J, aus der Base + 
57°/0ig. H J ; Prismen, aus verd. A., F. 257—258°. — Unverilndert durch sd. W., sd. 
absol. A. u. fl. NH3. — Gibt mit sd. A. +  trockenem NH3 Mcthylhydra.iteinalhylester- 
hydrojodid. — Bmzoylnomarcein, C'29H29N 09-CH30H , aus N o r n a rc e in -f C6H jC0C1 
auf dem W.-Bad +  10°/„ig. NaOH; Krystalle, aus CH3OH +  W., F. 174—175“. 
(J. Amer. chem. Soe. 5 5 . 2153— 63. Mai 1933. Rahway, New Jersey, Labor. von 
M e r c k  u . Co.) * B u sc h .

H. Raymond Ing, Die Alkaloide ron Anagyris foetida und ihre Bezieliung zu den 
Lwpinenalkaloiden. Genannte Pflanzc cnthalt nach alteren Unterss. Cytisin (dieses vgl. 
C. 1 9 3 3 . I. 947 u. fruher) u. das amorphe, ditertiare, aber nur ein M onojodm ethylat 
bildende Anagyrin, angeblich C15I1220N 2. Vf. hat die Trennung der beiden Alkaloide 
verbessert. Anagyrin besitzt die Zus. C15H20ON2 u. gleicht dem Cytisin in folgenden 
Punkten: 1. Indifferentes O-Atom u. rote Filrbung mit FeCl3; 2. leichte Bldg. eines 
Dibromderiv.; 3. katalyt. Red. zu einem Telrahydroderir.; 4. elektrolyt. Red. zu einem 
IIexahydrodesoxyanagyrin, C15H29N2; 5. Oxydation zu einer Verb. C15H1S0 2N2, Ana- 
yyramid genannt, in Analogie mit den N-Methylcytisamiden (1. c.). Anagyramid enthalt 
kein OH oder CO u. bildet kein Jodmethylat; es ist recht bestandig, wird aber durch 
H J  u. P unter C02-Abspaltung zu einer sekundaren Base C14H20ON2, Anagyramin, 
hydrolysiert u. durch Ozon in Chlf. zu einem Lactam Cu / / ,0O2iV2 oxydiert, d. h. unter 
Verlust v o n  C4H2, genau wie das Tetrahydrohemicytisylen (S p a T H  u . G a l iN 0 VSKY, 
C. 1 9 3 2 . II. 3096). Zweifellos enthalt Anagyrin ebenfalls den a-Pyridonring. Das 
neue CO im Anagyramid diirfte wegen der C02-Abspaltung bei der Hydrolyse in jl 
zum Pyridonring stehen, u. das I>actam Cn Hj0O2N2 scheint einen Malonylrest zu 
enthalten, da das Benzolsulfonylderiv. der entsprechenden Aminosdure beim Sehmelzen 
C02 verliert. Obige Rkk. werden durch das nachfolgende Schema v eranschau lich t. 
Fiir Anagyrin ergibt sich dio vorlaufige Formel I, in welcher C4H9 Teil eines neuen 
Piperidin- oder jNIethylpyrrolidinringes ist. — Sodann wurde Anagyrin der erschopfenden 
Methylierung nebst katalyt. Red. bei jeder Stufe unterworfen. Das schlieBlich erhaltene
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V  Ć—CH, , 0 -----Ć -C O  o O C -Ć — CO
L 1 & —  ̂ II L 1 n —  ̂ i 1 i
- s \ e / n \  \  H % / N \

He,xdhydroanagyrylin, C15H23ON, war eine schwaohe Base u. lieferte mit Ozon in Chlf. 
unter Verlust von C4H2 ein Laclam Gn Hn ON. Dieses wurde hydrolysiert u. osydiert zu 
einer oligen Dicarbonsaure. Cn H2(1Oi , dereń Imid, Cn H190 2N, sich ais ident. erwies 
mit synthet. bereitetem a-Methyl-a' -n-amijlglutarimid. Vgl. dazu den analogen Abbau des 
Cytisins zur a,a'-Dimethylglutarsaure ( S p a t i i  u. G a l i n 0V SK Y , 1. c.). Daraus folgt fur 
Anagyrin Formel II  oder III. III ist wahrseheinlicher, da nur e i n Anagyramid entsteht 
u. daher dem bas. N nur e i n C H 2 benaehbart sein diirfte. AuCerdem liefern Anagyrin, 
Anagyramid u. Anagyramin, mit Zn-Staub dest., Basen, welehe Pyrrolrkk. geben. — 
Tetrahydroanagyrin ist ident. mit l-Lupanin u. Hexahydrodesoxyanagyrin, bis auf 
eine Drehungsdifferenz, mit d-Sparlein (vgl. C l e m o  u . Mitarbeiter, C . 1 9 3 1 . I. 3125). 
Wenn Formel III richtig ist, wiirdon Lupanin u. Spartein naeh IV u. V zu formulieren 
sein. V erklart die Bldg. von 2 Monojodmethylaten, nicht aber eine von II  abgeleitete 
Sparteinformel, wclche symm. ware.

-CH-CH, / \ ------ CH-CH,-CH, / V -------CH-CH, ------ CH-CH,
a N-l 1^ Jn . ĆHS* - C H ,- C H , ! J n  CH, N------------CH-CH,
:-c<J 4 ,J o c  Ćh ,-Ćh - Ć h - c h , - c h , o c  Óh , - ó h - ć h - c h , - ć h ,

CH,
,CH—CH-CH, H jG -^ C N c I I -  CH-CII,

CH,Ń----------CH-CH3 ÓH,Ń---------- CH-CHj
'c o  Óh , - ć h - ć h - c h , - 6 h , CH, CII,-ĆH -ĆH-CH,-ĆH,

V e r s u c h e. Samen mit 10°/o Ca(OH)2 gemischt, mit 90°/oig. A. perkoliert, 
verdanipft, mit Chlf. ausgezogen, 50%ig. wss. Lsg. der Hydrochloride hergestellt. 
Diese Lsg. mit NH4OH yersetzt u. erst mit Bzl., dann mit Chlf. griindlich extrahiert. 
Bzl.-Lsg. yerdampft, Prod. in W. gel. u. mit HC104 neutralisiert: Anagyriwpercldorat, 
C15H.20ON2,HClO4, aus W. Nadeln, Zers. ca. 270°. Aus der Chlf.-Lsg. Cytisinperchlorat, 
Cn H140N2,HC104, Nadeln. — Anagyrin, C15H20ON2 (III). Aus dem Perchlorat mit 
NHjOH u. Chlf. Kp.4 210—215°, hellgelbes, zerflioBliches Glas, [<x]d20 =  —165,3° in A. 
Hydrochlorid, CI5H210N 2C1,H20 , Nadeln. Hydrojodid, C15H21ON2J, aus A. Nadeln. — 
Dibromderh'., C15H 18ON2Br2, aus A. Blattchen, F. 202—203°, bestiindig gegen sd. alkoh. 
KOH. Wird durch Zn-Staub u. Eg. zu Anagyrin reduziert. — Anagyramid, C15H180 2N2. 
Oxydation in wss. Lsg. mit Ba(Mn04)2 bei unter 10°; F iltrat eingeengt, alkalisiert u. 
mit Chlf. extrahiert. Aus Chlf. -j- PAe., dann A. Nadeln, F. 201—202°. — Anagyramin, 
CI4H20ON2. Voriges mit H J  (D. 1,7) u. rotem P 4 Stdn. auf 235—240° erhitzt, alkali
siert u. ausgeiithert. Aus PAe., dann Hexan, F. 98—99°. Acetylderiv., C10H22O2N2, 
aus Essigester, F. 134—135°. Nilrosodcriv„ C14H 190 2N3, aus A. Platten, F. 127—128°.— 
Laclam &n / / lc0 2Ar2, aus A. +  A., F. 258°. Durch Losen in w. 20°/0ig. KOH, Schutteln 
mit C0Hs-SO2Cl u . Fallen mit Saure das Benzołsulfonyldcriv. Cl7H2iO^N2S, F. 141° 
(Gasentw.). — Anagyrinjodmethylat, C16H23ON2J. Darst. in sd. Aceton. Aus CHaOH,
F. 264° (Zers.). — Dihydromethylanagyrin, C1«H24ON2. Voriges in CH3OH mit Ag20  
geschuttelt, F iltrat im Vakuum yerdampft, Bzl. zugegeben, dieses teilweise abdest. 
(Zers. der Base), F iltrat mit 10%ig. Essigsaure ausgezogen, Extrakt mit Pd-Kohle hy- 
driert, Prod. mit NH4OH u. Chlf. isoliert. Kp.j 180—190°, sehr dickes Ol. — Hexahydro- 
unagyrylin, C15H23ON. Voriges wieder mit CH3J, dann Ag20  umgesetzt, Baso bei 120° 
(10 mm) zers., Fraktion 200—210° (4 mm) in 10% ig. Essigsaure hydriert, m it dem 
erhaltenen rohen Prod. alle Operationen nochmals ausgefiihrt. Hellgelbes Ol, Kp.4 155 
bis 160°. — Laclam Cn H2lON, gelbes Ol, Kp.4 140— 150°. — Saure Cn IIt0Oi . Voriges 
mit rauchender HC1 2 Stdn. auf 100° erhitzt, yerdampft, in W. gel., mit KOH alkalisiert 
u. mit l% ig. K !ln04 auf W.-Bad oxydiert. Kp.4 180—200°. — Imid, C,,H1902N. 
Vorige mit CH3'COCl gekocht, im Vakuum yerdampft, Riickstand mit Harnstoff 
auf 200—220° erhitzt, mit A. extrahiert, unter 4 mm dest. Aus A. wachsartige Kry- 
stalle, F. 52-—54°. — Synthese: a-3fethyl-a -n-amylglutarsaure, CnH.,,,0,,. Na-Malon- 
ester in A. mit n-Cf^H^Br u. N aJ zum n-Amylmalonester (Kp.6 99—100°) u. dessen 
Xa-Deriv. mit /3-Bromisobuttersiiureester in sd. A. zum a'-Carbathoxy-a-methyl-a'-n- 

XV. 2. 59
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amylglutarsaureathylester (Kp.., 120—130°) kondensiert, diesen mit sd. wss.-alkoh. KOH 
yerseift, Saure bei 140-^-160° decarboxyliert. Kp.4 180—200°. Daraus wie oben das 
Imid, Cn H190 2N, aus A. durch Verdunsten, F. 63—54°. Eine der isomeren Sauren 
krystallisierte gelegentlich aus; aus PAe. Blattchen, F. 76—78°. — Telrahydroanagyrin 
(l-Lupanin), CjsHyONj (IV). Anagyrinhydrochlorid in Eg. mit Pd-Kohle bei 80—90° 
hydriert, alkalisiert u. mit Chlf. extrahiert. Kp.t 186—190°, [a]o20 =  —61,46° in 
Aceton. Hydrojodid, C15H25ON2.J,2H20, aus W. Prismen, F. 190°, [a]D20 =  —44,0° 
in W. Thiocyanat, bei 143—145° erweichend (Krystallwasser), F. 183—185°, [o;]d!0 =
— 55,4° in W. Perchlorat, Cj5H260 5N2C1,H20 , aus A. Prismen, bei 195° erweichend,
F. 210°. — Hexahydrodesoxyanagyrin (d-Spartein), C,5H 26N2 (V). Elektrolyse in 60°/0ig. 
H2SO., an Pb-Elektroden bei 40—45°; dann alkalisiert, m it Dampf dest., Destillat 
mit HCI neutralisiert usw. Kp.x 130—135°, [cc] d 18 =  +10,9° in A. Hydrojodid, 
C15H27N2J, F. 230—231°, [a]D20 =  —8,9° in A. Dipikrat, C15H20N2,2C,H3O,N8l
F. 206—206°. Perchlorat, C15H2,0 4N2C1, aus A. Platten, F. 169—170°. — l-Sparkm- 
perchlorał, C16H2,0 4N2C1, F. 171—172°. Misch-F. mit yorigem Perchlorat 135—140°.

J. P. C. Chandrasena, Isolierung krystallisierten Atisins. Kuollen von Aconitum 
heterophyllum aus Nordindion wurden nach J o w e t t s  Verf. bohandclt ( J .  chem. Soe. 
London 69 [1896]. 1518), das getrocknete Harz mit A . u. Tierkohle gekocht, eingeengt, 
m it Essigcster erwarmt: Nadelbiischel, der A n a ly s o  nach C22H3i0 4N (A d l e r s  Formel: 
C22H310 2N), F. 314° (zers.), [a]540129 =  +16,6° in 90°/oig. A . Dio Substanz enthalt 
keine Methoxygruppen u. verliert uber P 20 5 bei 2-tagigcm Erhitzen auf 78° kein W. — 
Perchlorat, C2jH350 4N ■ HC104, aus dem rohen Hydrochlorid mit NaC104-aq. Dreimal 
umkrystallisiert aus W.; leichte weiCo Federn, F. 199°. (J. chem. Soc. London 1933. 
740. Juni. Colombo, Ceylon, Univ. College.) K r o h n k e .

Ernst Spath und Karl Tharrer, Die Konstitułion des Boldins. Die von 
WARNAT (C. 1920. I. 2199) erwiesono Idontitiit yon Boldindimelhylalher mit Olaucin 
wird bestatigt. — Nach der gleiehen Methode, nach der S p a t h  u. T h a r r e r  (C. 1933. 
I. 3718) dio Stellung der freicn OH-Gruppen im Laurotetanin bowiesen, wurde die 
Stellung der boiden Phenolhydroxylo des Boldins ermittelt, dem danach die Formel TI 
zukommt. — Don Prodd. des HoPMANNschen Abbauos des Boldindiathyldlhers kommt 
die den Formeln VI—XI entsprechende Stellung der Athoxy- u. Methoxygruppen zu.
— Da fiir Boldin Formel II bewiesen ist, kommon wahrschcinlich ais Ausgangsmaterial 
fiir soine Synthese in der Pflanze Stoffo in Betracht, die schon in den entsprechenden 
Stellungen CH30-Gruppon bzw. Phenol-OH enthalten.

V o r s u c h e .  Boldin, C19H2l0 4N (II) von M e r c k , F. 155—156° (korr.); aus 
Chlf. u. im Hochyakuum bei 120° getrocknet, reines Krystallpulver, F. 162—163°. — 
Dimethyldther, Bldg. mit ath. Diazomethanlsg.; F. 117—118°; ident. mit Olaucin. — 
Gibt mit 3%ig. KMn04 in 1/2%>g- KOH fast bis zum Sieden erhitzt, Oxalsaure. — 
Boldindialhylather, C23H290 4N, Bldg. mit Diazoathan; gibt iiber das Jodmethylat (VI) 
mit Ag20  u. nach Erhitzen im Vakuum auf 100° die Melhinbase C24H310 4N (MI). —

( J .  o h e m . S o o . London 1933. 504—10. Mai. L o n d o n ,  Univ.) LlNDENBAUM.
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Jodmethylat, C25H340 4N J; Kry a talie aus h. W., F. 252—253°. — Aus dem in W. unl. 
Riickstand der mit CH3J  behandelten Methinbase wird das 3,7-Diathoxy-4,6-dimethoxy- 
l-vinylphenanthren, C22H240 4 (IX) orhalten, das auch aus dem Methinjodmethylat in 
h. A. mit Ag,0 nach Erhitzen im Vakuum auf 100° entsteht; aus CH,OH, F. 112 bis 
113°. — Vff. yermuten, daB der Isochinolinring nicht nur zu der Methinbase VII, 
sondern auch unter Bldg. von VIII geóffnet wurde, das beim t)bergang in das Jod
methylat leicht (CH3)N-HJ unter Bldg. von IX abspalten konnte. — Verb. IX gibt 
in troekenem Aceton mit KMn04 die 3,7-Didthoxy-4,6-dimethoxyphenanthren-l-carbon- 
stiure, C21H220 4 (X), F. nach Dest. im Hoehvakuum, 202—203°. — Gibt mit N atur
kupfer C u. sd. Chinolin 3,7-Diathoxy-4,6-dimclhoxyphenanthren, C20H2lO4 (XI); F., 
aus A.-PAe., 133—134°. — 2-NUrovanillin gibt in A. +  30%ig. NaOH +  C2HSJ  bei 
Siedetemp. den Athylather, C10Hu O5N; aus A., F. 106—107°. Gibt mit dem Na-Salz 
der 3-Athoxy-4-methoxyphenylessig$aure u. EssigBaureanhydrid bei 115—120° (80 Stdn.) 
dio Nitrostilbencarbonsaure, C21H23OgN (XII), aus Aceton-W., F. 186—187°. — Gibt 
mit Ferrosulfat u. NH3 auf dem W.-Bado die entsprechendc Diathoxydimethoxyamino- 
slilbencarbonsdure, C21H2SOcN ; aus absol. A. +  absol. PAe., F. 126—127°. — Gibt 
beim Diazotieren in wss.-methylalkoh. H2S04 bei 0° u. Zers. der Diazoyerb. mit Natur- 
kupfer C bei 70° ein Gemisch von 3,7- u. 3,5-Didlhoxy-4,6-diniethoxyphenanthren- 
9-carbonsdure (XIII u. XIV). — 3,7-Diathoxysaure, C21H 22Oe (XIII), schwach orange- 
farbenes Krystallpulyer, aus Aceton-W., F. 224—225°; wl. in A. — Gibt mit Natur
kupfer C u. sd. Chinolin 3,7-Didthoxy-4,6-dimethoxyphenanthren, C20H22O4 (XV); aus 
A., F. 134—135°; ident. mit dom Abbauphenanthren XI. — 3,5-l5iathoxysaure, 
C,tH220„ (XIV), aus Aceton-W., F. 193—195°; 11. in A. Gibt mit sd. Chinolin in Natur- 
kupfer C das 3,5-Didthoxy-4,6-dimethoxyphenanthren, C20H22O4 (XVI); F. 88—88,5°.
— Das Phenanthren XV (bzw. XI) gibt mit rauch. HCl im Rohr bei 160° nach dom 
Methylieren mit Diazomethan das 3,4,6,7-Telramethoxyphenanthren. — 2-Nitroiso- 
vaniUinathylather, C10Hu OsN, Bldg. in A. inittels NaOH u. C2H5J  bei Siedetemp.; 
aus A., F. 76—77°. — Gibt m it dcm Na-Salz der 3-Athoxy-4-methoxyphenylesaig- 
sauro u. Essigsaureanhydrid bei 110—120° dio Nitrostilbencarbonsaure, C21H230 8N
(XVII), aus Aceton-W., F. 165—166°. — Gibt bei Rod. die Aminoslilbencarbonsaure, 
C21H25O0N, aus absol. A.-PAe., F. 141—142°. Daraus, wie oben, ein Gemisch von
4,7- u. 4,5-Dialhoxy-3,6-dimethoxyphenanthren-9-carbonsdure, C21H220 6; die erstere, 
in A. schwerer 1., hat, aus Bzl., F. 208—209°, die 4,5-Diathoxysaure, 11. in A., schm., 
aus Bzl.-PAe., bei 176—178°. — Die 4,7-Diathoxysaure vom F. 208—209° gibt mit 
Chinolin u. Naturkupfer C das 4,7-Didthoxy-3,6-dimethoxyphenanthren, C20H22O4
(XVIII); aus A.-PAo., F. 139—140°, nicht ident. mit dem Abbauphenanthren XI. —
Die 4,5-Diathoxysauro vom F. 176—178° gibt beim Decarboxylieren das 4,5-Didthoxy-
3,6-dimethoxyphenanthren, C20H 22O4 (XIX), aus A.-PAe., F. 126—128°, nicht ident. 
mit XI. — Das Phenanthren XVIII gibt bei Verseifung mit HCl u. Riiekmethylierung 
das 3,4,6,7-Tetramelhoxyphenanthren. — 4-Athoxy-3-melhoxyphenylessigsdure (F. 118,5 
bis 119°) gibt mit 2-Nitroisovanillinathyliither die Nitrostilbencarbonsaure, C21H230 8N 
(XX); aus Aceton-W., F. 176—177°. -— Dio entspreohende Aminostilbencarbonsdure, 
CjjHjjOpN, hat, aus absol. A.-PAe., F. 158—159°. — Diese gibt bei Diazotierung u. 
Zers. mittels Naturkupfer C ein Gemisch von 4,G-Didlhoxy-3,7-dimethoxyphenanthren- 
9-carbonsdure, C21H220 6, wl. in A., aus Bzl., F. 165—166° u. die in A. leichter 1. 4,6-Di- 
dthoxy-3,5-dimelhoxyphenanthren-9-carbonsaure, C21H22O0, aus Bzl.-PAe., F. 188 bis 
190°. Erstere gibt bei der Decarboxylierung 4,6-Diathoxy-3,7-dimethoxyphenanlhren, 
C20H,2O4, aus A.-PAe., F. 96—98°, letztere das 4,6-Didthoxy-3,5-dimethoxyphenanthren, 
C20H220 4, aus A.-PAe., F. 79—83°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 904—14. 7/6. 1933. 
Wien, Uniy.) Buscil.

Ernst Spath und Karl Klager, Uber pflandiche Fischgifte. IV. Die Konstitution 
des Oxypeuccdan%Tis (aus Imperatoria Ostruthium). (III. vgl. C. 1 9 3 3 . I. 3721.) Dio

59*



834 D. Ob g a n is c h e  Ch e m ie . 1933. II.

beschriebenen u. eingehend diskutierten Abbauresultate des Oxypeucedanins fuhrten 
zur Aufstellung folgender in allen Einzellieiten gepriifter Formeln fiir das Oxypeuce- 
danin (I) u. seiner wiohtigsten Umwandlungsprodd., des Oxypeucedaninhydrals (II), 
des Isooxypeucedanins (III) u. der Ozypeucedaninsaure (IV). — Diese Formeln er- 
klaren in einfacher Weise die TJmwandlung des Oxypeucedanins in Bergapten, den 
Befund der Z E R E W IT IN O T F -B e sts t. der Vff., die die Abwesenheit von akt. H-Atoinen, 
somit aueh von OH-Gruppen bewies, u. die Isomerie zwischen I u. III. Auch mit den 
iibrigen Abbauresultaten stehen sie in bestem Einklang. Obwohl I  ein asymm. C- 
Atom enthalt, erwcist es sich ais opt. inaktiv. — Die Spekulationen von B u t e n a n d t  
u. M a r t e n  (vgl. C. 1932. II. 548) trafen in den meisten Punkten nicht zu. Von ihren 
experimentellen Ergebnissen konnten die Z E U E W IT IN O F F -B e sts t.  nicht bestatigt 
werden; auch die durch eine Farbrk. angenommeno Methylendioxygruppe liefi sich 
durch die genaue Unters. der Konst. nicht beweisen.

P f T  / C H 3
O • CH.j • CH - C < X „ 3 O • CH, • CH(OH) • C^-OH

CH ^ 0 - "  I CH \C H ,

V  ' ^ V lco
o -c h 3-c o o h
I CH

V e r s u c h e .  Ozypeucedanin, C16H 140 5, aus Chlf.-A., F. 142—143°; eine 10%ig. 
Lsg. in Chlf. zeigte im 2 dm-Kohr eine Drehung von —0,03°. — Gibt bei der Kali- 
schmelze bei 150° (NaOH +  KOH) bis 230° Phloroglucin. — Damit war das Vor- 
handensein eines Benzolkemes bewiesen, der 3 zueinander m-standige O-Atome tragt.
— Oxypeucedanin gibt bei der katalyt. Hydrierung mit 17%ig. Pd-Tierkohle in Eg. 
u. Oxydation des Hydroozypeucedanins mit k. HN 03 (D. 1,52) Bernsleinsdurc u. Oxal- 
saure. — Oxydation von Oxypeucedanin in w. CH3OH-KOH mit 5%ig. H„0. gibt 
Furan-2,3-dicarbon$aure, F., nach Resublimation, 223°, die mit Diazomethan den 
Dimelhylesler, C8Hs0 5, gibt; F. 33—36°. — Oxypeucedanin gibt mit Eg. +  konz. 
H2S04 bei Siedetemp. u. Behandlung mit Diazomethan Sergapten, Cl2Ha0 4 (V); nach 
Resublimation bei 160—170°, Umkrystallisieren ausCH3OH u. erneuter Hochyakuum- 
sublimation, F. 190—191°. — Oxypeucedanin gibt mit Oxalsiiure in sd. W. Oxy- 
peucedaninhydrat, Cn.H160 6 (II); aus Essigester oder CH3OH-W., F. 134°. — Gibt 
mit sd. Essigsaurcanhydrid ein Diacetylderiv., C20H„00 8; Krystalle aus Chlf.-PAe.,
F. 132—133°. — Oxypcucedanin gibt in sd. Toluol mit P20 5 Isooxypeucedanin, 
C10Hj.,O5 (III); Krystalle, aus A., F. 146°. — Isooxypeucedaninoxim, F. 184°. — Oxy- 
peucedaninhydrat gibt bei der Oxydation mit Cr03 (nach den Angaben von B u t e 
n a n d t  u. M a r t e n ,  1. c .) ,  neutralisieren der Oxjrdationsfl. mit NaOH, Dest. mit W-- 
Dampfen u. Behandeln mit Benzaldehyd Dibenzalaceton. — Bei der Oxydation von 
]soox}rpeuccdanin in verd. NaOH mit 10°/oig. H20 2 entsteht Isobuitersaure, die ais 
Phenylhydrazid resublimiert bei 0,01 mm Druck u. 130—135°, F. 138—140°. — Neben 
Aceton tr itt  bei der Cr03-0xydation des Oxypeucedaninhydrats Ozypeucedaninsaure, 
Ci3H80 6 (IV) auf; bei 0,01 mm u. 220—230° gereinigt, F. 265°. Gibt mit Diazomethan 
den Methylesler, C14H100„; aus CH3OH, F. 185—185,5°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 
914—22. 7/6. 1933. Wien, Univ.) BuscH.

Karl Fr. W. Hansen, Zur Konstitution des Pikrotozins. V. Mitt. iiber Bitterstoffe. 
(IV. vgl. C. 1933- I. 2951.) Durch die Ergebnisse des oxydativen Abbaues von Pikro- 
toxin mit Braunstein u. H2S04 werden einesteils die auf reduktivem Abbau basierenden 
Vermutungen von A n g e l i c o  (Gazz. chim. ital. 42. II. 540 [1912]) bestatigt, daB in 
den Bitterstoffen der Dimethylphthalidkomplex enthalten ist. Andererseits aber ist 
die Torlaufige Formel von A n g e l i c o ,  mit einem sechsfach substituierten Sechsring 
ais Grundskelett widcrlegt u. eine Entscheidung zugunsten der Auffassung von HoRR- 
MANN (vgl. C. 1922. III. 165), der auBer der Phthalidgruppierung nur noch zwei Sub-
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stituenten am Ring vermutet, getroffen. — Dio Konsfc. der bei der Oxydation e r-  
haltenen Saure C12H10O6, dio bei der Deearboxylierung das Anhydrid I  gibt, i s t  unter 
B e ru ek s ic h tig u n g  der neben ihr entstehendon Mellojihansdure (Benzoł-l,2,3,4-iełra- 
carbonsaure) a is  III aufzufassen; darnit i s t  fiir 12 C- u .  2 O-Atome dio Anordnung IV 
anzunehmen. — Aus don beiden Spaltungsprodd. des Pikrotoxins, dom Pikrotin u. 
dem Pikroloxinin werden dicsclben zwei Sauren erhalten; somit ist in beiden das 
Skelett IV anzunehmen.

/-i^CHg g ^ C H 3
c < c h 3 A ^ c h ,

III (I I )0  IV c -  
H O O dl^  J ^ /

HOOC CO

V e r s u c h e. Verb. CltH10Oe +  H20  (III), aus Pikrotoxin oder Pikrotin oder 
Pikroloxinin in 57%ig. H2S04 +  Braunstein boi Sicdetemp.; aus W., F. 286° bei 
langsamem, ca. 220° bei schnollem Erhitzen unter Zers. u. Anhydridbldg. — Melhyl- 
ester, C14Hu O„, mittels Diazomethans oder iiber das Ag-Salz mit CH3J ;  Krystalle, 
aus CH3OH, F. 103°. — Gibt mit 10%'g- KOH die Ausgangssauro zuriick. — Atliyl- 
esler, aus verd. A., F. 93°. — Danoben entstoht Mellophansaure, Ci„H60 8, aus konz. 
HN03, F. 240—241°. — Telramethylester, C14H14Os, aus CH3OH, F. 131—132°. — 
Anhydrid der Saure C12H10O„ C\„HrO!„ aus der Saure boi 250° oder mit sd. CHjCOCl; 
Platten, aus Essigsaureanhydrid, F. 286°. Gibt in li. Eg. +  W. dic Saure zuriick, — 
Imid, C12H304N, aus dom Anhydrid +  Hamstoff bei 180—230°; Tafcln, aus A., F. 325 
bis 327°. —• Das Imid gibt beim HoPMANNschcn Abbau mit NaOCl-Lsg. auf dcm W.- 
Bade die Aminosdure C'11/ / n 04Ar, Nadeln, aus verd. A., F. 219—220°; die Lsgg. zeigen 
auCerordentlich starko blaue Fluorescenz. — Dio Aminosaure gibt durch Diazotieren 
(Einleitcn von nitrosen Gasen in W.) u. Verkochen mit A. die Mono carbonsaure 

aus W. +  Essigsaure, F. 202—203°. — Dieso gibt beim Decarboxylieren 
mit Naturkupfer C in sd. Chinolin a ,a-Dimethylphthalid, Ć10H10O2 (I); aus verd. A.,
F. 70°. — Gibt mit w. rauch. H N 03 ein Nitroprod., aus verd. A., F. 131—132°. — 
Die Dehydrierung mit Se fiihrte ebcnfalls zu einem Stoff vom F. 69—70° in geringer 
Menge, der aber nicht mit I  ident. ist. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 849—54. 7/6. 1933. 
ICiel, Univ.) BUSCH.

Jahrbuch der organischen Chemie. V o n  Julius Schmidt. J g .  19. Die F o rsc h u n g se rg e b n is se
u. Fortschritto im Jah re  1932. Leipzig u. W ien: Deuticke 1933. (X X , 360 S.) 4°.
M. 36.— ; Lw. 39. — .

E. Biochemie.
A. Maige, Physikochemische Verschiedenheiten der Plasliden. (C. R. hebd. Seances 

Acad. Sci. 196. 424—26. 6/2. 1933.) L i n s e r .
Henry Borsook und Hugh M. Huffman, Die freien Energien fiir die Bildung 

von wasserigem d-Alanin, l-Asparaginsdure und d-Glułaminsaure. Es wird voraus- 
gesetzt, daB die Vorgange im Organismus dem 2. Satz der Thermodynamik genau wio 
makroskop. Systeme gehorchen. Unter Zugrundelegung der Gleichung

2C(Graphit) +  2H2 (gas) +  1/2^2 (Ras) +  0 2 (gas) — H 2N 'CH2-COOH(fcst) 
u. der daraus fiir die Anderung der freien Energio ableitbaren Beziehung A Fns =  
■d U — T A S, wurden Entropie, Warmedaten u. freie Energien von d-Alanin, 1-Aspa- 
raginsaure u. d-Glutaminsaure bestimmt. A F  wird erhalten durch Best. von A H  u. A S  
aus den Komponenten bei 25°. Die Entropie berechnet sich nach

=  J T (C„/T) d T  + A  H IT  +  J MS (Op/T ) d T  .
Cp wurde bestimmt u. damit der Teil des Integrals zwischen 90 u. 298° zugleich graph. 
ausgefiihrt, wahrend fur den Teil zwischen 0—90° eine empir. Extrapolationsformel 
benutzt wurde. Es muB bei allen Bestst. der freien Energien von physiol. wichtigen 
Substanzen u. von im Zellgeschehen bedeutungsvollen Zustanden beriieksichtigt 
werden, daB die chem. Verbb. im Organismus nicht in festkrystallin. Zustand ai3- 
treten, sondern je nach der vorliegenden Kórperklasse u. der chem. Konst. verd. Lsgg. 
bilden, in denen die H-Ionenkonzz. Veranderungen unterworfen sind. — Weiterhin 
wurde die Lage des biol. wichtigen Gleiehgewichts bctraehtet, das sich einstellt, wenn
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ein Gemisch von Asparaginsaure, Ammoniak u. Fumarsaure in wss. Lg. unter Toluol, 
KNOj oder Propylalkohol der Einw. der Fermente des Bac. coli communis unter- 
worfen ist. Aus thermodynam. Daten wird dic Anderung der freien Energie bei Ablauf 
der Rk. von Aaparaginati =  Fum arat- +  NH4+ berechnet. Es zeigte sich dabei, 
daB die erhaltenen Werte in tJbereinstimmung m it den Zahlen stehen, die aus der beob- 
aehteten Lage des Gleichgewichtes bei Einw. der Bakterien errechcnbar sind. Im 
Zusammenhang damit wird gefolgert, daB die Wrkg. des Fermentes in diesera Falle 
ais die eines yollkommenen Katalysators aufzufasscn ist. tJber die im cinzelnen 
gemessenen Werte vgl. Tabellen im Original. (J . biol. Chemistry 9 9 . 663—76. Febr. 1933. 
Pasadena, W. G. Kerckhoff-Lab., Califomia-Inst. of Technology.) H ey n S.

E t. E nzym chem ie.
H. Albers, Uber Zwischenverbindungen bei enzymatisch.cn Beaktionen, erlaulert am 

Beispiel der katalatischen Wasserstoffperozydzerselzung. Es werden Gleichungen fur dic 
Beschreibung von Aktivitats-ps-Kurven fermentativer Systeme auf Grund des Massen- 
wirkungsgesetzes entwickelt u. dereń Anwendbarkeit auf die katalat. Zers. von H20j 
(S t e r n , C. 1 9 3 2 . II. 3727) erwiesen. Es ergibt sich, daB H20 2 mit dem Katalase- 
molekuł zwei Arten von Verbb. bildet: eine reaktionsfiihige Zwischenyerb. Katalase-- 
[H20 2]2 u .  bei Ggw. eines gewissen Substratiiberschusses eine nicht mehr reaktions- 
fahUgo Verb,, wahrseheinlich Katalase—[H20 2]6. In  TJbereinstimmung hiermit steht 
dio Auffassung der Katalase ais Dehydrase m it spezif. Wasserstoffacceptor nach 
WlELAND. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 2 1 8 . 113—28. 23/6. 1933. Hamburg, 
U n iv .)  H e s se .

J. Vintilesco und N. Ioanid, Ober die biochemische. Synthese des fi-Glucosides von
1,3-Butylenglykol. (Buli. Soc. Chim. biol. 14.1228—34.1932. — C. 1933.1 .3455.) E rlb.

Angelo Contardi und Alberto Ercoli, Uber die enzymatische Spaltung der Leeithm 
und Lysocithine. Fiir die Spaltung von Lecithin (vgl. C. 1933. I. 3323) lassen sich
4 Typen hydrolysierender Wrkg. yoraussehen: Lecithase A , die befahigt ist, vom
Lecithin nur eines der beiden Fettsauremolekule abzuspalten, unter Bldg. yon Lyso- 
cithin; Lecithase B , welche beide Fettsauremolekule des Lecithins sowie das in Lyso- 
cithin yerbliebene Fettsauremolekul abspalten laBt; Lecithase C, dio aus Lecithiden 
Cholin abspaltet unter Bldg. von Stearin- (Palmitin-, Olein- usw.) -Glycerinphosphor- 
saure +  Cholin; Lecithase D , welche Lecithide in Cholinphosphorsaureester +  ent- 
sprechendes Mono- oder Diglycerid umwandelt. Von diesen Enzymen sind nur A u. B 
sicher nachgewiesen, u. zwar auf Grund der Spaltprodd.: Lecithase A im Bienen- u. 
Schlangengift sowie in Pankreas, Lecithase B in alter, vor langer Zeit gemahlener 
Reiskleie sowie in Aspergillus Oryzae; Lecithase A u. B sind nicht zur Yerscifung 
gowohnlicher Fetto befahigt. — Zum tiefgehenden Abbau ist nach der Wrkg. der 
Lecithase B die Spaltung des hierbei entstandenen Glycerophosphorsiiurecholinesters 
durch Cholinophosphatase unter Bldg. yon Glycerophosphorsaure +  Cholin erforderlich; 
die Cholinophosphatase findet sich in frischen Reiskleicextraktcn u. noch reichhcher in 
Extrakten aus Aspergillus Oryzae neben Lecithase B. Auf Glycerophosphorsaure wirkt 
dann dio OlycerophosphataM, welche auf Glycerophosphorsaurecholinester ohno Wrkg. 
ist. -— Lysocithin ist zum Studium ein besonders geeignetes Substrat, da es mit W. 
Pseudolsgg. gibt u. da sein yollstandiger Abbau durch Verschwinden der hamolyt. 
Wrkg. leicht nachweisbar ist. Nach Verschwinden des Lysocithins findet sich in den 
Vers.-Ansatzen ein in Krystallen erhaltbares Prod., das sich bei 133° zu zersetzen 
beginnt u. bei 183° zu einer braunen M. schm.; es handelt sich wahrscheinlich um das 
S ak  der Palmitin- oder Stearinsaure des Lysocithins (P =  3,80°/o> N =  1 ,70%), das 
von Lecithase B nicht angegriffen wird. — Anscheinend ist E xtrakt aus A sperg illus 
Oryzae reicher an Cholinophosphatase ais das Extrakt aus Reiskleie. Ganzliches Fehlen 
dieses Enzyms scheint im allgemeinen eine Eig. der Pflanzensamen vor der yolligen 
Rcife zu scin. Von der Ggw. der Cholinophosphatase ist auch die Wrkg. der Glycerophos- 
phataso abhiingig, da ihr durch die Cholinophosphatase erst das Substrat geliefcrt wird.— 
Eine enge Beziehung besteht zwischen der Ggw. von Cholinophosphatase u. der Arili- 
beriberiu-rkg. gewisser Enzymestrakte. Extrakte, welche gar keine C h o lin o p h o sp h a ta se  
oder zu viel yon diesem Enzym enthalien, zeigen nilmlich keine Heil- u. Schutzwrkg. 
b e i  Beriberi der Tauben. Nimmt man an, daB bei der Entstehung des polyneurit. 
Krankheitsbildes eino Veriinderung des P-Stoffwechsels mitspielt, so ist zu erwarten, 
daB dies durch das yerschiedene Verh. der Phosphatasen (aus Reiskleie!) beeinfluBt 
wird: es wurde bei Ggw. y o n  zu viel Cholinophosphatase der Ubergang von Lecithiden
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zu Pkosphorsaure zu rasch erfolgen, wahrend dagegen bei Mangel an Cholinophos- 
phatase die Spaltung boreita beim Glyceropbosphorsaurecholincster untcrbrochen 
wiirde u. somit schliefilich nur bei Ggw. einer bestimmten Mengo yon Cholinophos- 
phatase dem Organisinus Glycerophosphorsauro in der Menge zur Verfiigung gestellt 
wurde, wio zur akt. Wrkg. bei Taubonpolyneuritis erforderlieb ist. — Von der Hypothese 
ausgehend, daB Lysocithin dio Ursache der Beriberi sein kónnte (vgl. hierzu Iw  AT A, 
C. 1930. II- 2389, sowie T eru -U ch i, Japan. Med. World 9 [1929]. 10) wurde die 
Einw. von Phytase aus Reiskleie auf Lysocithin u. Lecithin gepriift. Es ergab sich, 
daB Phytase diese Substrate schneller spaltet ais das Phytin selbst. — Experimentell 
wichtig ist die von den Vff. ausgearbeitete Methode zur Best. von anorgan. P  neben 
Lysocithin oder Lecithin. (Biochem. Z. 261. 275—302. 30/5. 1933. Mailand, Land- 
wirtschaftl. Hochsch. u. Serotherapout. Inst.) H e s s e .

Kurt P. Jacobsohn und Anselmo da Cruz, U ber die enzymatische Aktivitat twi 
Fuinarase-prajmraten. (Vgl. C. 1933. I. 2825.) Dio Hydratationsfahigkeit (Hf) der 
Fumarase. (welche Fumarsaure zur 1-Apfelsaure hydratisiert) wird durch folgendo 
Aktiyitatsformcl ausgedriickt: Hf =  k-c/g, wobei c =  Anfangsgeh. des Ansatzes an 
Fumarsaure u. g =  Trockengewicht des yerwendctcn Fcrmentpraparates ist; k ist 
die Konstanto der monomolekularen Rk., berechnet aus folgender Beziehung: 

k = roo/r„ • 1 jt ln rooj(roo — r ) ; 
hierin bedeuten: r die Drehung eines aliquoton Teiles der Versuchslsg. zur Zeit t, 
roo die entsprechende Gleichgewichtsrotation, r0 die Drehung einer 1-Malatlsg., dio 
bei 100°/oig. Hydratisierung der yerwendeten Fumarsaure entstande. Die Best. erfolgt 
bei 38° u. ph 6,4—7,2 unter Vcrwendung eines Veronal-Acetat-HCl-Puffers nach 
M ichaelis. — In Ggw. von Yeronalpuffern wurde dio gleicho Konstanz der Gc- 
schwindigkeitskoeff. festgestellt, die fiir Ggw. von Phosphatpuffern friiher crmittolt 
war. Der Rcaktionskoeff. bleibt auch bei Abwesenheit von Puffern konstant, wonn 
die yorwendeto Fumarsaurelsg. genau neutralisiort worden ist. Da es bei der Rk. zur 
Bldg. von Malat komint, ist auch nicht die Voraussetzung fiir groBe Versehicbungen 
der [H‘] gegeben, was cxpcrimentell bestatigt wurde. — Saft aus Kaninclienlebcr 
zeigte bei Herst. sowie nach 3 Wochen Hf =  0,031; die Aktiyitat sank nach 7 Wochen 
auf Hf =  0,028, nach 11 Wochen auf Hf =  0,023, nach 5 Monaten auf Hf =  0,009, nach 
7 Monaten auf Hf =  0,005. — Das erhaltene Gleichgewicht im System ist yom Alter 
der Praparate unabhangig. •— Schweinelebor u. Rinderleber zeigen fast die gleicho 
Wrkg. wie Kaninchenleber (Hf =  0,018—0,032), wahrend dio Leber eines Fisches 
(Gadus aeglefinus) ein P raparat mit Hf =  0,006 lieferto. — Kaninchenniere liefert 
Praparate mit gleicher Aktiyitat wio die Leber, wogegen aus dem Muskel nur Pra
parate mit Hf =  0,005 gewonnen wurden. — Erbsenmeul lieferto nach yorangehender 
Behandlung mit Aceton u. Athor bei Maceration mit 3 Teilcn W. einen Saft von 
Hf =  0,00022. (Biochem. Z. 2 6 1 . 267—74. 30/5. 1933. Lissabon, Inst. Rocha 
Cabral.) H e s s e .

Joyce Mc Gavran und Margaret Rheinberger, Ober die Fragc der Spczi.fi.iat 
der intracellularen Dehydrogenasen. IV. Die Wcrtung der Wasstrstoffionenkonzenlralion. 
(III. ygl. C. 1 9 3 0 . I. 85.) Die Dehydrogenasen des Froschmuskels weisen cin enges 
Bereich fiir dio optimalo [H‘] auf; dieses ist yersehieden jo nach der Natur der Do- 
natoren: mit Bernsteinsaure etwa pH =  7,3—8,7, mit Citronensiiure etwa pa — 7,7 
bis 10,0, mit Milchsaure etwa pa =  7,1—8,2, mit Glycerinphosphorsaure etwa ph =  8,1 
bis 10,0, mit 1-Apfelsaurc etwa ph =  8,9—9,1. — Das Dehydrogenasesystem des Gold- 
fischmuskels zeigt dagegen ein sehr weites Gebiet der optimalen [H'], namlich ph =  7,5 
bis 11,0, wobei kcino Abhangigkeit von den Donatoren (dieselben wie oben, auBer 
1-Apfelsaure) beobachtet wird. (J . biol. Chemistry 1 0 0 . 267—69. Marz 1933.) H e s s e .

Mary E. Collett, Margaret Rheinberger und Elizabeth G. Little, tlber die 
Frage, der Spezifitdt der intracellularen Dehydrogenasen. V. Tozizitat von Arsen-, Selen- 
und Tellurterbindungen gegenuber den Dehydrogenasesystemen von Frosch- und Fisch- 
muskel. (IV. ygl. yorst. Ref.) Froschmuskel enthalt mindestens sechs spezif. Dehydro
genasen, welche Vff. bezeichnen ais: „ Succinase, Cilrase, Laclase, Glyceropkosphorase,
l-Malase u. Pyruvase“. [Deutsche Nomenklatur: Dehydrase der Bernsteinsaure, 
Citrononsaure, Milchsaure, Glycerinphosphorsaure, 1-Apfelsaure, Brenztraubensaure!] 
Diese Enzyme konnen durch ihre yersehiedene Empfindlichkeit gegen As-, Se u. Te- 
Verbb. unterschieden werden. — Goldfisehmuskel besitzt dagegen nur eino Deliydro- 
genase fur dio yier Donatoren: Bernsteinsaure, Citronensaure, Milchsaure u. Glycerin-



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

phosphorsaure. (J . biol. Chemistry 100. 271—75. Marz 1933. Cleveland, Western 
Iles. U n iv . )  H e s s e .

Jukichi Watanabe, U ber Muskdglyoralase. A r i y a m a  (C. 1928. II. 1351) bat 
beobachtet, dafi bei Anwendung von MuskeIglyoxalase im Gegensatz zu LebergIyoxalase 
die Umwandlung von Mcthylglyoml in Milchsaure nicht quantitativ crfolgt. Ahnliche 
Beobaehtungen machte H a a r m a n n  (C. 1933. I. 1805). Vf. konntc nun zeigen, daB 
dies darauf beruht, daB das in der Enzymlsg. rorhandene Kreatin mit einem Teil des 
MethyIglyoxals reagiert u. so die Umwandlung des MethylglyoxaIs in Milchsaure ver- 
hindert. (,T. Biochemistry 17. 307—13. Marz 1933. Niigata, Niigata Medical College. 
[Orig.: engl.].) H e s s e .

Hans Kleinmann und Heinz Bork, Unlcrsuchtmgcn iiber Urikolyse. I. Vor- 
kommen und Eigenschaften der Urikase. Dio Ergebnisse der Arbeit decken sich mit 
denen der in C. 1933. II. 726 ref. Arbeit. — Erganzend werden folgende Einzelheiten 
mitgeteilt: Von don Organen des Schweines enthalten Urikase: Leber, Milz, Niere, 
Pankreas, Galie. — Insulin  enthalt keine Urikase. — Plerdeleukocyten enthalten geringe 
Mengen Urikase. — Wie schon mitgeteilt, wurde im menschlichen Kórper keine Urikase 
gefunden. Gepruft wurden: Trockenpulver aus Menschenleber (allein sowie in Kom- 
binationen mit menschlichem Blut oder Serum); Leber vom Fot; sauer u. alkal. her- 
gestellte Extrakte aus Menschenleber; Trockenpulver aus Milz, Niere, Gelenkknorpel; 
Mischungen von Lcbcr u. Milz sowio Leber u. Niere; Extraktc aus Milz, Pankreas u. 
Muskelgewebe; ferner Galie, Blut, Aufschwemmungen von Leukocytem — Die Sub- 
stratumsatzo sind der Enzymmenge nicht proportionai; sio folgen in guter Uberein- 
stimmung der ScHUTZschen Kegel. Formal entsprieht der Rk.-Verlauf der rnono- 
molekularen Rk. Das Ferment geht m it Harnsaure eine Yerb. ein, die durch Saure 
ausfallbar ist. — Die beobachteten Hemmungen durch HCN u. H2S sprechen fiir Auf- 
fassung der Fermentwrkg. ais einer Katalyse durch Schwermetallverbb. — Harnsaure- 
spaltung liiBt sich auch durch Schwermetallionen erzielcn. Durch geeignete Mengen 
von Cu-Ionen laBt sich eine Cu-Katalyse der IIamsaureoxydation uber einen bestimmten 
Zeitraum kinet. darstellen. Ebenso lassen sich Spaltungen mittels Ferrosulfat u. Ferro- 
cyankalium durchfiihren. (Biochem. Z. 261. 303—23. 30/5. 1933.) H e s s e .

Hans Kleinmann und Heinz Bork, Unlcrsuchungen iiber Urikolyse. II. Her- 
stellung und Uniersuchung gereinigler Urikaselósungcn. (I. vgl. vorst. Ref.) Es werden 
Yerss. zur Reinigung der Urikase m it Hilfe der Adsorptionsmethodcn besehrieben. 
Bei pn =  4,0 wird Urikase durch zweimalige Behandlung m it Edelkaolin oder Alu- 
miniumhydroxyd Cy quantitativ adsorbiert. Die Adsorbatc yermogen zwar Harnsaure 
zu spalten, jedoch ist dics auf Wrkg. des Adsorptionsmittels selbst auf die Harnsaure 
zuruckzufiihren. Aus den Adsorbaten an Kaolin kann Urikase mit 1/i0-n. HC1, 1/10-n- 
oder Vioo-n- Essigsaure, ł/»-n5 oder 1/,00-n. NaOH, ł/ioo-n - , 0,l°/„ig. bzw. l°/0ig. 
primarem oder sekundarem Natriumphosphat eluiert werden; die GroBenordnung der 
Elution ist bei allen angewendeten Elutionsmitteln ziemlicli gleich, wobei es ohne 
EinfluB ist, ob die Leberextrakte mit oder ohne Glycerin hergestellt worden waren. 
Elution aus den Tonerdeadsorbatcn wurde mit I/10o-n - NH3 u. l 0/0ig. Phosphatlsgg. 
gepruft; die Elution ist ebenso wie bei Kaolin durchfiihrbar. -— Urikase wird durch 
Kieselgur sowie durch Tierkohle nur zum Teil adsorbiert. — Eine ungefarbte Elution 
kann erhalten werden, wenn das Enzym im Eluat der Kaolinadsorption nochmals an 
Kaolin adsorbiert u. dann mit Vioo'n ' NH3 eluiert wird; dieses Eluat spaltet in 72 Stdn. 
bei Durchstromen mit 0 2 die Harnsaure quantitativ. Dio so gereinigten Urikaselsgg. 
stellen wasserklare Fil. dar, welcho die Rk. m it Sulfosalicylsiiure nur „hauchfórmig11 
geben u. beispielsweise einen Trockenruckstand an organ. Substanz von 1,8 mg-0/0 
aufweisen. Mit zunehmender Aciditat (bis zu pH =  1) steigt die Stabilitat des Enzyms 
in den Elutionen. Das Enzym ist durch Aceton fallbar. Gegeniiber den Ausgangs- 
extraktcn ist das zweito Eluat, bezogen auf organ. Substanz, 117-fach gereinigt. 
(Biochem. Z. 261. 324—35. 30/5. 1933. Berlin, Univ., Charite.) H e s s e .

P. E. Simola, Zur Frage des enzymatischen Kreatin- und Kreatininabbaus im Tier- 
organismus. Entgegen der in der Literatur allgemein vertretcnen Auffassung (vgl- 
Zusammenfassung bei O p p e n h e i m e r , Die Fermente, Leipzig 1925, Bd. II), nach der 
Kreatin u. Kreattnin im Tierkórper durch spezif. Fermente, Kreatase u. Kreatinase 
abgebaut werden, konntc Vf. das Vork. derartiger Enzyme in Leber u. Niere von 
Rind u. Hund nicht bestatigen. — Durch Bakterien wird das Kreatin dagegen schnell 
zerstort, wahrend Kreatinin der Zerstorung starker widersteht. — Die M ethy lenb lau -R k . 
in der Leber wird durch Kreatin schwach aktiviert, wahrend die Wrkg. von Kreatinin
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unsicher ist. Es blcibt unentsehieden, ob diese Wrkg. tatsachlich ais Donatorwrkg. 
anzusehen ist. (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia [Ann. Acad. Sci. fenn.] 
Ser. A. 3 7 . Nr. 4. i —14. 1933. Butterexportges. V a l io  u .  Univ. Helsinki [Orig. 
dtsch.].) H e s s e .

John Mellanby, Tkrombasc. — Ihre Herstellung und Eigen-schaflen. Prothrombasc 
u. Thrombase wurden nacli dem friiher (C. 1 9 3 1 . I. 1461) vom Vf. mitgeteilten Ver{. 
hergestcllt. Zur Reinigung kann dio rohe Thrombase in 0,5%ig. NaCl-Lsg. gel. u. 
die Lsg. vorsichtig neutralisiert werden; der ungel. bleibende Riickstand wird abfil- 
triert, die klare Lsg. auf pn =  5 gebracht, von einem entstehenden inakt. Nd. abfiltriert 
u. dann die Thrombase durch Zugąbe des 4-faehen Vol. Aceton ausgefallt. Yon dem 
zweimal mit Aceton gewaschenen u. im Vakuum getrockneten Praparat vermag 1 mg 
in 30 Sek. 100 ccm Oxalatplasma zu koagulieren. — Intravenosc Injektion von 2 mg be- 
wirkt bei einem Kaninchen Koagulation in den GefaBen u. Tod. — Gewisse Schlangen- 
gifte verursaehen (neben der Giftwrkg.) aueh eine Koagulation des Plasmas. Das 
erhaltene Praparat der Thrombase war viermal wirksamer ais das Gift der vcrschiedenen 
Arten von Lanceolatus u. zweimal wirksamer ais das Gift von Notechis scutatus. — 
Die Thrombase ist in W. 1.; die Lsg., aus der das Enzym langsam durch eine Kollodium- 
membran dialysiert, gibt Biuret-, Ńanthoprotein- u. Millon-Rk. Die Thrombase en t
halt S, aber keinen P. Nach 5 Min. langem Erhitzen auf 60° ist das Enzym (unabhangig 
von der Rk. der Lsg.) zerstort; bei alkal. Rk. (ph =  8,0) erfolgt die Zerstoning schon 
bei 50°. — Durch 0,1-n. HCI oder 0,1-n. NaOH wird das Enzym zerstort. — Aus seiner 
Lsg. kaim das Ferment (auBer durch Aceton oder A.) aueh durch vollstandige Sattigung 
mit (NH4)2S04 ausgefallt werden; das wiederaufgel. Enzym zcigt volle Wirksamkeit. 
Der mit Schwermctallsalzcn, z. B. CuS04, erhaltene Nd., liefert beim Losen in verd. 
Na2C03 eine Lsg. von der urspriinglichen Wirksamkeit. — Die Wrkg. der Thrombase 
folgt folgenden GesetzmiiBigkeiten: Dio Koagulationszeit ist umgekehrt proportional 
der Enzymmenge; Verdiinnung der Plasmathrombaselsg. yerlangert die Koagulations- 
zcit proportional zur Verdiinnung; mit Verringerung der Temp. nimmt die Wrkg. ab, 
jcdoch bleibt das Enzym aueh bei 0° wirksam. —- Wenn Fibrinogen durch Thrombase in 
Fibrin ubergefuhrt wird, wird ein Teil des Enzyms an das Fibrin gebunden u. so aus 
der Lsg. entfernt. Aus diesem Nd. kann die Thrombase durch 8°/0ig. NaCl-Lsg. heraus- 
gel. werden. Hierauf beruht die von G a m g e e  (J. Physiology 2  [1879]. 145) angegebene 
Methode zur Horst. von Thrombase. — Vf. stellt die Hypothese auf, daB Thrombase 
ein proteolyt. Enzym ist, das Fibrinogen zu Fibrin u. Serumglobulin spaltet. (Proc. Roy. 
Soc., London. Ser. B. 1 1 3 . 93—106. 1/6. 1933. London, St. Thomas’s Hosp.) H e s s e .

H. Dibold und M. Taubenhaus, Untersuchungen iiber da# Verhalłen atoxyl- 
resislenter Lipase nach Operationen am Magen. Nach Magenresektionen ist haufig 
atoxvlfeste Lipase im Blutserum nachzuweisen. Diese Erkenntnis ist von Wichtigkeit, 
damit nicht die Auffindung atoxylresistenter Lipase in diesen Fallen falschlich auf 
eine Pankreasorkrankung, bei der das Auftreten von atoxylrcsistenter Lipase diagnostisch 
venvertct wird, schlieBen laBt. (Klin. Wschr. 1 2 . 857—60. 3/6. 1933. Krankenhaus der 
Stadt- Wien, Sonderabt. f. Emiihrungs- u. Stoffwechselstorungen.) WADEHN.

E a. Pflanzenchem ie.
James Melville, Die Dehydrierung der Sesguiterpene ton Wintera colorata. (Vgl. C.

1932. II. 1638.) Die Sesquiterpenfraktion des Ols von W. colorata (Kp-u 120—124 bis 
134—137°, D.=°20 0,9083—0,9160, np2° =  1,4980—1,5075) laBt sich weder durch Dest., 
noch durch Darst. krystallin. Deri\rv. in ihre Bestandtcile trennen. Die Mol.-Refr. 
entspricht der eines bieycl. Sesąuiterpens. Durch Hydrierung lassen sich zwei Doppel- 
bindungen nachweisen, von denen sich die eine ca. 20-mal langsamer hydrieren laBt 
ais die andere. — Durch Dehydrierung mit Br, J  oder wasserfreiem CuS04 erhalt man 
kein Azulen, bei der Dehydrierung mit Pd-Sehwarz bei 200°, m it Se bei 260° oder mit S 
bei 180° erhalt man 2, 3 bzw. 5%; die Ausbeute an Cadalin erreicht bei Anwendung 
der theoret. S-Menge 7%. — Vf. weist besonders darauf hin, daB Azulen aus Sesąui- 
terpenen, die kiystallisierbare u. den KW-stoff regenerierende Deriw . liefern, nicht 
erhalten werden kann. (J . Amor. chem. Soc. 5 5 . 2462—65. Juni 1933. Dunedin [Neu- 
seeland], Univ. of Otago.) Os t e r t a g .

Jean Roche, Bemericungen iiber die Pigmenle roter und blauer Algen (Phyko- 
eryihrin und Phykocyanin). Phykoerythrin aus Ceramium rubrum u. Pliykocyanin 
aus Asplianizomenon flos aąuae zeigen in bezug auf ihre Loslichkeitsyerhaltnisse bei 
verschiedenom pH (Minimum pu =  4,3 bzw. 4,7—4,8), ihre Neutralisationskurven u.
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ihr Bindungsyermogen (nur bei Phykoerythrin zu beobachten) gegenuber Sauren u. 
Basen groBe Ahnlichkeit mit pflanzlichen Globulinen. — Die Absorptionsspektra 
zeigen bei hohem ph eine starkę Bandenversohiebung, die Fluorescenzspektra das 
Auftroten neuer Banden, unter denen einige (632—643 u. 512 bei Phykoerythrin; 
493 bei Phykocyanin) von derselben GróBenordnung wie die der Farbstoffe der Urobilin- 
gruppe sind (D h e re  u .  R oche, C. 1 9 3 2 . I . 23). Bei der Einw. starker HC1 auf konz. 
Lsgg. der Farbstoffe erhalt man die griino Fluorescenz eines Urobilinoids, in tJbcr- 
einstimmung mit iihnlichen Beobaehtungen von D h e re  u .  Mitarbeitem am Bilirubin 
(1. c.) u. am Rufescin (C. 1 9 3 0 . I. 418). Stark alkal. Rk. yerursacht einen Abbau, 
der iiber eine Zwischenstufe ftihrt, dereń Eluorescenzspektrum mit denen typ. Gallen- 
farbstoffo iibereinstimmt (641, 598 u. 496 beim Phykoerythrin bzw. 640, 598,5 u. 494,5 
beim Phykocyanin). Das Endprod. des Abbaus hat eine Fluoreseenzbande vom Schwcr- 
punkt 522—520, analog der des Urobilins in verd. Lsg. (Arek. Physique biol. Chim.- 
Physiąue Corps organisćs 1 0 . 91—101. Marz 1933. Ereiburg, Schweiz, Physiol. Inst. 
u. Marseille, Biol.-chem. Labor.) H e im h o l d .

Kushal Chand Gulati und Krishnasami Venkataraman, NacMrag mul Be- 
richligung zu der Arbeit „Ober den Farbstoff des Akazienliolzes." (Vgl. C. 1933. II. 
76.) Nach Verss. von B r a s s  geben synthet. Pentaoxyflavonpentaacetat (F. 225°) 
u. Pentaacetyloxyfisetin aus Akazienholz, sowie synthet. Pentaoxyflavonpentamethyl- 
iither (F. 148°) u. Pentamethyloxyfisotin keine Depression. Synthet. 3,7,3',4',5'-Penta- 
oxyflavon zeigt im TiilELEschen Kupferblock den gleichen Zers.-Punkt wie Oxy- 
fisetin (360°). (J . prakt. Chem. [N. F.] 1 3 7 . 294. 29/6. 1933. Pendsehab Univ. 
Lahore [Indien].) H e im h o l d .

Th. Meyer und M. Rindl, Ein Beitrag zur Chemie der Wurzeln von Arciopm 
EchiruUus. Aus dem PAc.-Extrakt lieBen sich zwei Fraktioncn von ather. Ol gewinneu, 
von denen die eine bei 0,4 mm bei 90—100°, dio andore bei 180—190° durch fraktionierte 
Dest. gewonnen werden konnto. Dio Mengen reiehton zur Analyso nicht aus. Der 
Riickstand laBt, in Alkohol gcl., einen weiBcn unl. Rest zuriick, der dio Fichtenspanrk. 
auf Pyrrole gibt. Die alkoh. Lsg. scheidet Krystalle aus, die mit Aceton gewaschen 
bei 172—173° schmelzcn, nach Umkrystallisieren aus Aceton boi 170—176°. Aus der 
Mutterlauge dieser Krystalle scheiden sich andero aus, die nach UmkrystaUisieren aus 
Athylacetat monoklino Prismen bilden (F. 149—152°). Trotzdom es sich um keino 
Siiuro handclt, wurde oin Natriumprod. gewonnen. Die Molekulargcwichte der beiden 
Fraktionen sind 241 u. 244. Die tieferschmelzende Fraktion kaim im Hochyakuum 
sublimiert werden (0,001 mm, bei 150°), von der hdhersehmelzenden Fraktion subli- 
mierto nur ein ganz kleiner Teil, der boi 130—135° schmolż, wahrend der Riickstand 
bei 178—183° schmolz. Durch Carbonatausschiittelung der Extralcte wurde ein Prod. 
erhalten, das aus Athylacetat umkrystallisiort bei 155—158° schmolz, bei 0,015 mm 
bei 140—150° sublimierte, dann bei 161—163° schmolz u. der Formel C10H21O2 ent- 
spricht; an einem reineren Prod. wurde C20H30O2 bestimmt. Molekulargewicht 244 
bzw. 238. Zn u. Wasserstoff bei 400° spalteten keine C02 ab. Methoxyl nach ZEISEl. 
13,3%, also eine Methoxylgruppe. Das entmethoxylierte Prod. schmilzt bei 220—230°. 
Fcrnor wurde eine Hydroxylgruppo gefunden. Umbclliferon konnto in den Extrakten 
nicht aufgefunden werden. (South African J . Sci. 2 9 . 272—77. 1932. Bloemfontein, 
Dep. of Chemistry, Grey Univ. College.) L i n SER.

E ,. Pflanzenphyslologie. B akteriologie
A. F, Camp und K. W. Loucks, DcrEinflup der Bodentemperatur auf die Keimung 

der Samen ton Citrv$. Temperaturoptimum zwischen 31 u. 35°, Maximum unterhalb 
von 40°, Minimum etwa 15°. (Amer. J . Bot. 2 0 . 348—57. Mai 1933. Florida, GainesTille, 
Florida Agrie. Exp. Station.) L t n s e r .

H. Beumer, Ober die Śterinbildung bei der Keimung. Wahrend der Keimung 
des Samens u. der Entw. der Pflanzchen findet eine sehr lebhafto Sterinneubldg. 
statt, dio bei etioliertem Wachstum etwas hohero Werte erreicht ais bei Wachstum 
im Licht. (Biochem. Z. 2 5 9 . 469—70. 20/3. 1933. Gottingen, Universitats-Kinder- 
klinik.) L i n SER.

Jaan Port, Onlersuchungen iiber die Wirlcung der Neutralsalze auf das Keimlings-
wachstum bezuglich der Abhangigkeil von ihrer Konzenlralion. Die A u fk e im u n g sg esc h w in -  
d ig k e i t  der Samen w ir d  d i r e k t  von d e n  d u r c h  d ie  Samensehale u .  d ie  Mikropyle ein- 
g e d r u n g e n e n  Salzlsgg. b e e in f lu B t.  Starkere Konzz. (0,1-n.) s e tz e n  d ie  A u fk e im u n g s - 
g e s c k w in d ig k e i t  e tw a s  h e r a b ,  n ie d e r e  b e s c h le u n ig e n  s ie  b e i  Avena, Triticum, Secalc
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u. Lena, die ohnehin sehnell keimen, nicht. Die (Juellungswassermenge wird duroh 
die Salze herabgesetzt, scheint aber auf die Aufkeimungsgeschwindigkeit ohne Wrkg. 
zu Bein. Der Wassergeh. der Keimlingselemente wird von bóheren Śalzkonzz. herab
gesetzt, von maBigen u. niedoren aber nieiatens gesteigert. Fórderung des Keimlings- 
wachstums geht stets mit erhohter Quellung der Zellkolloide, Hemmung stets mit 
Entąuellung parallel. Die Quellung wird durch die Salzkonz. u. durch die Kolloid- 
aktivitat der Anionen u. Kationen der Salze bestimmt. Dio Seutellumdiastase wird 
von starkeren Konzz. gehemmt, von niederen der meisten Salze gefordert. Die elektr. 
Ładung der PlasmakoUoido wird durch das Ph der Lsgg. bestimmt. Der isoelektr. 
Punkt der PlasmakoUoido liegt in dest. W. bei ph =  5,8B, in KNOPscher Lsg. bei 5,65 
u. in Leitungswasser bei 5,55. Das Keimlingswaehstum bei Avcna hat zwei Optima, 
ein kleines bei ph =  4,5—5,25, ein groBes bei pjr =  6,25—8,0, dio beide durch die 
Ionisation der Plasmakolloide bedingt u. wie der isoelektr. Punkt duroh die Salzlsgg. 
beeinfluBt werden. In 0,1-n. Konz. wird das Keimlingswaehstum von Avena, Triticum, 
Secalo u. Lens herabgesetzt, durch Li-, NH.,- u. Ba-Salze sogar verhindert. Dio 
hemmende Wrkg. der Ionen steigt nach der lyotropen Reihe der Anionen u. nach 
folgender Reihe der Kationen: L i>  N H ,>  B a >  C a >  K >  N a >  Mg. In 0,01 bis
0,001-n. Konz. wird das Kolcoptilwachstum der Keimlinge von K- u. N 03-Ionen am 
meisten begunstigt, das Stengelwachstum bei Lens aber von Mg-, S04- u. H 2PO.,- 
Ionen. Das Wurzelwaehstum aller Keimlinge wird yon K-, Mg-, SO,- u. Cl-Ionen 
gefordert, wobei das Ca-Ion zusammen m it anderen ebenfalls giinstig wirkt. Dio Fórde
rung durch Anionen steigt beim Wurzelwaehstum nach der umgekehrten lyotropen 
Reihe. In 0,0001-n. Konz. wirken Ba, NH, u. Li starker fordornd ais alle anderen 
Ionen. Da sie keinen emśihrungsphysiolog. Wert haben, muB ihro Wrkg. ais eine 
kolloidchem., quellungsfdrdernde angesehen werden. Dio Konzz. von optimaler Wrkg. 
sind bei den meisten Salzen fiir das Stengel- (Koleoptil-) u. Wurzelwaehstum die gleiohen, 
nur in manchen Fiillen verschieden. Bei der Wrkg. der Salzionen auf das Keimlings- 
wachstum spielen die Śalzkonzz. eine groBe Rollo; auBerdem wird diese Wrkg. oiner- 
seits durch die Gestaltung des Plasmas in artverschiedenen Koimlingen u. Keimlings- 
elementen u. andererseits durch dio spezif. kolloidchem. u. erniihrungsphysiolog. Eigg. 
der Salzionen bestimmt. Auch dio Dauer der Verss. u. dio Ungleichheit der Reserye- 
stoffe in den Samen, besonders deron Salzgeh., wirken daboi mit. Es werden zwei 
Wirkungstypen der Salzionen in drei yerschiedenen Konzz. aufgestellt. (Acta Comment. 
Univ. Tartuensis [Dorpatensis]. Ser. A. 2 3 . Nr. 1. 166 Seiten. 1932. Berlin-Dahlem, 
Pflanzenphysiolog. Versuchsstation der Lehr- u. Forschungsanst f. Gartenbau u. Tartu, 
Botan. Inst. d. Univ.) LlNSEK.

Heinz Schmitz, Ober Wuchsstoff und Geotropismus bei Ordsem. In  allen wachsen- 
den Teilen der Grashalme liiBt sich Wuchsstoff naehweisen, also in jungęn Internodien 
u. Knoten; ausgewachsene Blattknoten u. Internodien entlialten keinen mehr. Bei 
einseitiger Schwerkraftreizung wird auf der Unterseite, boi allseitiger Reizung am 
Klinostaten allseitig am Knoten neu Wuchsstoff gebildet. In wuchsstoffhaltigen 
Internodien wird durch einseitige Schwerkraftreizung keine Polarisierung des Wuchs- 
stoffes hergestellt. Wuchsstoff aus Koleoptilspitzen yon A vend wirkte wachstums- 
beschleunigend bei jungen Internodien u. veranlaBt Zellstreckung bei ausgewachsenen 
Knoten. (Z. wiss. Biol. Abt. E, Planta Arch. wiss. Bot. 1 9 . 614—35. 11/5. 1933. Heidel
berg, Aus dem Botan. Inst. d. Univ.) L i n s f .r .

N. Cholodny, Zum Problem, der Bildung und physiologischen Wirlcung des Wuchs- 
hormons bei den Wurzdn. Vf. deutet die seinen Versuchsergebnissen scheinbar wider- 
spreclienden Ergebnisso von C h e . G o b t e r  (Groeistofproblemen bij wortels. Diss. 
Utrecht 1932) in seinem Sinne u. unterzieht sie einer Kritik u. findet, daB seine Fest- 
stellungen nicht widerlegt worden seien: daB in der Wurzelspitze Wuchsstoff gebildet 
wird, der, wie der in der Koleoptilspitze gebildete das Wachstum der Wurzel liemmt 
u. das der Koleoptile fordert, u. der durch ungleiehmaBige Verteilung innerhalb der 
Wachstumszone der Wurzel dereń Geotropismus bedingt. (Ber. dtsch. bot. Ges. 5 1 . 
85—98. 30/3. 1933.) L i n s e r .

P.Boysen Jensen, Ober den Nachweis von Wuchsstoff in Wurzdn. Bei Atena  
ist der Wuehsstoffgeh. der Wurzelspitze groBer ais der der Koleoptile; er ist auf die 
auBersten 6 mm beschrankt. (Z. wiss. Biol. Abt. E, Planta Arch. wiss. Bot. 1 9 . 345—50. 
19/4. 1933. Kopenhagen, Pflanzenphysiolog. Lab. d. Univ.) L i n s e r .

E. E. De Turk, James R. Holbert und B. W. Howk, Chemische Umanderung 
des Phosphors in der wachsenden Maispflanze; Resullate. an zwei Kreuzungen erster
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Ge.ncralion. Phytin lieB sich vor der Befruchtung nicht nachweisen, 2 Wochen nach 
der Befruchtung naehweisbar in sich entwickelnden Samen, aber nicht in den anderen 
Pflanzenteilen. In  keimenden Samen geht der Phytingeh. sehr schnell zuruck. Der 
P-Geh. der vegetativen Pflanze lieB sich in 4 Fraktioncn zerlegen: Phosphorlipide 
(Extrakt mit absol. A.), anorgan., organ, in k. 2%ig. wss. HC1 1. u. organ., unl. in 
vorgenannter HC1 (Nucleinsaurc u. Nucleoproteide); von vorgenannten blieben 
Phosphorlipide u. der saureunl. organ. P  wahrend der ganzen Beobachtungszeit an- 
nśihernd konstant (auf Trockensubstanz berechnet), wahrend die bciden andern mit 
fortschreitender Rcife abnehmen. (J. agric. Res. 4 6 . 121—-41. 15/1. 1933.) Grimme.

Albert Saeger, Mangan beim Waehstum der Lemnaceen. Al, B, Cu, F, J  oder Zn 
konnen in Lsgg. von 0,001 mg/l dic Wirksamkeit des Mn nicht ersetzen, die dieses in 
gleichen Konzz. ausiibt. 1 mg Mn im Liter liegt bereits iiber dem Optimum der Wrkg. 
auf das Waehstum. Mn kann von Lemna auch in Reserye gespeichert werden. (Amer. 
J .  Bot. 2 0 . 234—45. April 1933. Columbia, Missouri, Uniy. of Missouri, Dep. of 
Botany.) L in s e r .

G. Richard Burns, Photosynthese in yerschiedenen Speklralbereichen. Es wird cinc
Methode zur Quantenbest. bei der Assimilation in yerschiedenen Spcktralbereichen 
angegeben u. dereń FchlergroBo ermittelt. Infrarote Strahlung von liingeren Wellen 
ais 1100 mfi ist der Assimilation schadlieh. Bei der Rottanno verhalten sich die Assi- 
inilationsąuantcn fiir dio Bereiche 720—630, 720—-560 u. 470—390 wio 9,5 zu 10 u. 5, 
bei der Fohre wie 9,5 zu 11 u. 5. Bei der Fóhre sind 5—12 Quantcn je Mol C02 zu 
rechnen. (Plant Physiol. 8. 247—62. April 1933. Burlington, Vermont, Yermont Agric. 
Exp. Station.) L in s e r .

H. Bentley Glass, Der Einflu/3 des Lichtes auf das biocleklrisehe Potential ton 
isolierten Elodeabldltem. Apicale u. basale Bliitter yon Elodea zeigen bei Bclichtung 
eine starkę Erhohung des Potentials zwischen Spitze u. Basis des Blattes, besonders 
stark, wenn die Spitze beleuchtct wird, etwas schwacher, wenn in der Mitte beleuchtet 
wird. Bei Behchtung der Basis kehrt sich das Potential urn, u. die Basis ist nun positiy. 
(Plant. Physiol. 8. 263—74. April 1933. Austin, Texas, Uniyersity of Texas.) L in s e r .

S. T. Dester, Das Absinken der Widerslandsfahigkeit des Winlerweizens in Be- 
ziehung zur Photosynthese, Entblatłerung und Durre. Die Erhaltung der Widerstands- 
fahigkeit des Winterweizens ist von Erniihrungsycrhaltnissen ablmngig, die eine Er
haltung der organ. Reservestoffe bedingen, also solchen, die die Atmung u. das Waehstum 
der Vegetationspunkte moglichst hemmen. (Plant Physiol. 8. 297—304. April 1933. 
St. Paul, Minnesota, Uniy. of Minnesota.) L in s e r .

Stuart Mudd, R. L. Nugent und L. T. Bullock. Die physikalische Chemie der 
Baklerienagglutination und ihre Beziehung zur kolloidchemisehen Theorie. Die Literatur 
iiber Baktcrienagglutinierung wird zusammengestellt. Die Wrkg.-Arten 11. gegen- 
seitigen Beziehungen der hauptsachlichen physikal. Faktoren, die die Stabilitat von 
Dispersionen kolloider Tcilchen in W. u. wss. Medien beeinflussen (Ladung, Kohasion 
u. Hydratation), werden diskutiert. Bei der Verb. yon Hemophilus influenzae, Brucella 
abortus, Staphylococcus, Salmonella pullorum u. Pneumococcus mit steigenden Konzz. 
ihrer entspreclicnden Immunsercn konyergieren ihre isoelektr. Punkte gegen einen 
gemeinsamen Wert. Es existieren Bakterien mit einem weiten Bereich von Ober- 
flachentypen, deutlich hydrophoben bis deutlich hydrophilen. Die Stabilitat yon 
wss. Dispersionen dieser yerschiedenen Typen hangt yon denselben Faktoren ab wie 
die Stabilitat von Kolloidteilchen im allgemeinen mit ahnlichen Oberfliichentypen. 
Kulturen von 3 Bakterientypen bildeten bestandige Dispersionen in dest. W. oder 
unter 0,001-mol. Saure mit elektrokinet. Potentialen yon 0 bis zu einigen Millivolt; 
dieser Typ von Stabilitat muB auf einer sehr niedrigen Kohasionsarbeit infolge Ober- 
flachenhydratation beruhen. Agglutinierung von Bakteriensuspensionen durch Anti- 
korper ruhrt daher, daB das auf den Bakterien abgeschiedene A ntiko rp er-G lo b u lin  
ihnen Oberflachen sowohl mit einer elektrokinet. Potentialdifferenz unterhalb des krit. 
Wertes ais auch eine Kohasionsarbeit oberhalb des krit. Wertes fiir die Antikbrper- 
oberflache unter den Yers.-Bedingungen yerleiht. Adsorption yon Tannin auf Bakterien 
ergibt eine Oberflache erhóhter Kohasiyitat, die auch in sauren Lsgg. e lek tro n eg a tiv  
ist. (J. physic. Chem. 3 6 . 229—67. 1932. Baltimore [Md.], JOHNS H o rK IN S  Mcd. 
School.) K r u g e r .

John H. Ferguson, Die TeilchengrofSe biologischer Einheiten. Eine Ubersicht. 
Die Methoden zur Best. der TeilchengroBe yon filtrierbarem Virus, Bakteriophage u. 
Gene werden besprochen. Fiir die beiden ersteren ist ein TeilchengróBenbereich zwischen



1933. II. E s. T ie b p h y s io l o g ie . 8 9 3

20 u. 100 m,u wahrscheinlieh; bei letzteren kann oin Durchmesser von 20—80 m/i ais 
oberer Grenzwert angenommen werden. (J. physic. Chem. 36. 2849—61. 1932.) K ru .

Arthur K. Anderson, Edward L. Everitt und Philip D. Adams, Der Koldenstoff- 
stofficechsel von Fusarium ozy spor um bei Olucosegabe. Ais charakterist. Stoffwechsel- 
prodd. beobachtet man CO, u. Athylalkohol, ein Beweis typ. alkoh. Giirung. Der A. 
kann jedoeh nicht ais C-Nahrung gelten. Es ist nicht ausgeschlossen, daB die Bldg. 
von A. mitbestimmend ist fiir das Eintreten der Blattwelkkrankheit von Fusarium- 
hefallenen Kartoffeln. (J. agric. Res. 46. 473—82. 1/3. 1933.) G r i m  ME.

Casper I. Nelson, Eine Methode zur Bestimmung der spezifischen Eigenschaflen 
des intercellularen Globulins von Fusarium lini. Zur Reindarst. des Globulins wurde 
das 3—4 Wochen alte Pilzmyccl 3—4 Stdn. lang bei 35° getrocknet, 1,5—2 Min. in 
A. getaucht u. der A. bei gewolmlieher Temp. innerhalb 5—6 Stdn. yerdunsten lassen. 
Mycelmasse in Battistsaek bei starkem Druck abpressen, der klare, braunliche Zell- 
saft gibt starkę Biuretrk. Zwischen 20 u. 30° elektrodialysieren, wobei ph von 5,6 
auf 7,4—8 fiillt. Dialysatorinhalt zentrifugieren, Riickstand in l% ig. NaCl-Lsg. lósen. 
Die Lsg. diente zur Sensibilisierung von Kaninehen u. ais Antigen. Der PreBriickstand 
wurde in einer Kugelmiihle 36 Stdn. mit l% ig. NaCl-Lsg. behandelt. Die erhaltene 
Lsg. diente ebenfalls ais Sensibilisator. 15 ccm sensibilisierten Blutes wurden iiber 
Nacht im Eisschrank gelassen u. das erhaltene Serum mit 0,9%ig. NaCl-Lsg. auf die 
gewiinschte Verdunnung eingestellt. Dio Prazipitinrkk. traten sehr scharf ein. — 
Es ergab sich, daB Globulin u. Mycelriickstand spezif. antigene Wrkg. besitzen, wobei 
das Globulin starker wirkt. (J. agric. Res. 46. 183—87. 15/1. 1933.) Grimme.

A. Quilico und A. di Capua, Vbe.r das Aspergillin, den Farbstoff der Sporen von 
Aspergillus niger. II. (I. vgl. C. 1933. I. 3091.) Aspergillin enthalt 0,32—0,38% Fe20 3,
3,73—4,35% N, 57,01—59,32% C, 3,98—4,28% H. Sein Mol.-Gew. betragt 21 000 
bis 24 000. Durch Reduktionsinittel wird es leicht angegriffen unter Bldg. von holl- 
gelben Lsgg., welchc durch 0 2 oder Oxydation wieder riickoxydiert werden. Starkę 
Oxydationsmittel (HNOa) reagieren mit ihm sehr energ. Im  Endprod. war Oxalsaure 
nachweisbar. Auf Grund yerschiedener Verss. lieB sich der Phenol- (oder Enol- 
charakter) der Verb., sowie eine Oxhydrylgruppe nachweisen. (Atti R. Accad. naz. 
Lineei, Rend. [6] 17. 177—82. 1933. Mailand.) G r i m m e .

E s. Tierphysiologie.
Emil Abderhalden, Einige Gedanken zum Problem der Hormon- und Vitamin- 

wirkungen und der Beziehungen beider zueinander. Vf. weist darauf hin, daB wir seit 
der ersten Auffindung einer Hormonwrkg. durch den Arzt B e r t h o l d  im Jahre 1849 
groBe Fortschritte in der Lehre von den Hormonen gemacht haben u. z. T. die chem. 
Konst. der Hormone genau kennen. Es wird jedoch betont, daB die Hormone an ihrer 
\V’irkungastelle móglicherweise noeh Umwandlungen erfahren, um iiberhaupt ihre 
Wirksamkeit voll entfalten zu konnen u. daB bestiinmte Hormone durch die Art der 
Nahrung in ihrer Wrkg. weitgehend beeinfluBbar sind. Am Ort des Angriffs eines 
Hormons miissen anscheinend bestimmte Bedingungen erfullt sein. Ratten, die reiche 
Kohlehydratnahrung erhalten hatten, reagierten auf parenterale Zufuhr von Insulin 
bedeutend starker ais Tiere, die kohlehydratfrci ernśihrt worden waren. Ahnlich 
reagierten Kaninehen yerschieden gegen Zufuhr von Insulin oder Adrenalin, jo nachdem 
in der Asche der Nahrung Anionen oder Kationen iiberwiegen. Ferner ist die Thyrozin- 
wrkg. bei eiweiBreich emahrten Ratten viel starker ais bei eiweiBarm gefiitterten Tieren. 
Jede Zufuhr von Hormonen greift in den feinregulierten Ablauf von Zell- u. Gewebe- 
vorgangen tief u. zugleieh, je nach Vorbehandlung des Tieres, yerschieden ein; auch 
das Alter spielt dabei eine Rolle. — Stoffwechselzwisehenprodd., die im Organismus 
wahrscheinljch auch bestimmte Funktionen zu ubernehmen haben, miissen von den 
eigcntlichen Hormonen =  Sendboten unterschieden werden u. ais Endokrele den 
Inkreten entgegengestellt werden, die Grenzen sind jedoch venvischt (Acelylcholin). — 
Den Wrkgg. der Hormone ahnlich sind die der Yitamine; auch hier sind nur Spuren 
Substanz notig. Ein prinzipieller Untersehied zwischen Vitaminen u. Hormonen scheint 
aber nicht zu bestehen, da Stoffe, die sich bereits im ICorper vorfinden oder doeh mit 
der Nahrung standig zugefuhrt werden, im Korper zu Vitaminen oder Hormonen 
umgebaut werden, wie sich an vielen Fallen zeigen laBt (z. B . Ergosterin in der H aut zu 
Vitamin D, eine Hexuronsaure in der Nebenniere zu Vitamin C, Beziehungen von 
Carotin zu Yitamin A, andererseits Bldg. von Thyroxin, Adrenalin u. wahrseheinlich
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Insulin aus EiweiBbausteinen). Es sind also zahlreiche tJbergange yorhandcn u. Bcharte 
Grenzen nicht mehr zu ziehen. (Med. Klinik 2 9 . 523—25. 14/4. 1933.) Heyns.

Emil Abderhalden, Oedankem iiber quanlitałive Beziehungen zwischen dem 
Yilamin- bzw. Hormonbedarf und den im Stoffwechselgeschehen bełeiligten Nahrungt■ 
stoffen. Es wird der Befund von C. F u n k  (Pflugers Arek. ges. Physiol. Mcnschen 
Tiero 1 9 7 . 105 [1922] u. friiher), daC das Vitamin Bx Beziehungen zum Kohlehydrat- 
stoffwechsel hat, in gcmcinsam mit Wertheimer ausgefiihrten Verss. bestatigt. Yita- 
min-Bl-Mangel kann yerfolgt werden durch Beobaehtung des Auftretens von Krampfen 
bei V6geln (Tauben) bei bestimmter Emahrungsart. BeiUnters. derLeber, derHerz-u. 
Skelettmuskulatur im Krampfstadium kann man eine starkę Anhaufung yon Glykogen 
feststellen. Die Krampfe verschwinden nach Zufuhr von Vitamin BŁ (Hefepraparat); 
Temp. u. Gaswechsel, dio herabgesetzt waren, steigen wiedor an u. der Glykogengeh. 
von Leber u. Herz geht auf das n. MaB zuriick. Bei yorhergehendem G-std. Erhitzen 
des Bj-Priiparatca auf 120° wird dies unwirksam u. der genannto Erfolg tritt nicht ein. — 
Die Ursache der Glykogenspeicherung besteht wahrscheinlich darin, daB Verbrauch u. 
Umsatz von Glucose im Organismus herabgesetzt sind u. feinste Oxydo-Bed.-Vorgange 
nicht in der gewohnten Weise ablaufen konnen. Bedeutsam sind weiterhin die Fest- 
stellungen, daB zwischen den zugefiihrten Nahrungsstoffen u. der nótigen Vitamin-B,- 
Mongo insofem quantitative Beziehungen bestehen, ais sich der Vitamin-B,-Bedarf 
nach Aufnahme u. Umsatz von Kohlehydraten richten muB. Es liegt in diesem Palle 
somit eino Wrkg. vor, dio man sonst nur ais Hormonwrkg. aufgefaflt hat, indem das 
Vitamin quantitativ in Vorgange innerhalb des Korperhaushaltes eingreift. Eine 
genaue Einteilung u. Unterscheidung von Vitaminen u. Hormonen diirfto iiberhaupt 
hinfallig sein, weil diese K6rper zum Teil aus der Nahrung oder ihren Bausteinen im 
Organismus gobildet werden u. die Grenzen sich dahor nicht scharf ziehen lasaen 
(z. B. Tyrosin— >- Thyroxin, Adrenalin; Ergosterin— >- Vitamin D; Carotine— Y 
Vitamin A). — Auf diese quantitativen Beziehungen zwischen Vitamin- bzw. Hormon
bedarf, dem Stoffwechselumsatz u. der Zufuhr von Nahrungsstoffen muB kunftig 
mehr Riicksicht genommen werden, um die Auswrkgg. von Storungen genau iiber- 
sehen u. Schliisso fiir unsere Ernilhrungsweise ziehen zu konnen. (Miinch. med. Wschr. 
8 0 . 722. 12/5. 1933. Halle a. S., Univ., Physiol. Inst.) HeYNS.

Axel M. Hemmingsen, Untersuchungen iiber das óslruserregende Hormon (Ostrin). Bei 
weiblichen kastrierten llatten  war durch Ovarimplantation oder durch Ostrininjektion 
(100—400 M.-E. im Verlauf des kiinstlichen Cyelus) die Brunst u. dio Begattungslust 
auslósbar. Die iluBeren Anzeichen der Brunst werden genau klassifiziert. Die Maus 
ist zu derartigen Unterss. wenig geeignet. Dio spontanen Bewegungen der Tiere, die 
in Umdrehungskilfigen gemessen wurden, sind abhangig yon dem Cyclusablauf; durch 
Ostrininjektionen liiBt sich beim kastrierten Tier die spontane Muskeltatigkeit in der 
alten GróBenordnung wiederherstellen. Die hierzu notwendige Ostrindosis ist gróBer 
ais dio zur Verhornung der Vaginalzellen erforderliche, aber kleiner ais die Brunst- 
Begattungsdosis. (Skand. Arcli. Physiol. 65. 97—243. Eebr. 1933. Kopcnhagen, Nordisk 
Insulinlabor.) WADEHN.

F. G. Dietel, Uniersuchunge.n iiber das Melanophorenhormon. II. Mitt. Der Einjhfl 
des Melanophorenhormons auf die Capillaren des Frosches. (I. vgl. C. 1 9 3 3 .1. 956.) Das 
Melanophorenhormon ist, wie dio mkr. Beobaehtung der Capillaren an der Schwimm- 
haut des Frosches zeigte, nieht nur ein Pigmenthormon, sondern auch eine capillar- 
dilatierende Substanz. Der Zwisehenlappen der Froschhypophyso ist daher das domi- 
nierende Zentrum nicht nur fiir den Zustand der Pigmentzellen, sondern auch fiir den 
Zustand der GefaBweite. Dio nach Injektion von Gesamtextrakt aus der Hypophyse 
des Warmbliiters zu beobachtende Kontraktion der Capillaren ist einem Hormon 
zuzuschreiben, das dem Frosch physiolog. fremd ist (Vasopressin). — Dio genannte 
gefaBdilatierende Wrkg. ist beim Frosch sowohl den Prilparaten des Melanophoren- 
hormons aus Kaltbliiter- ais auch aus Warmbluterhypophyse zu eigen, so daB aus dieser 
Wirkgleichheit auch auf eino chem. Identitat zu schlieBen ist. Boim Warmbliiter iibt 
das Melanophorenhormon die GefiiBwrkg. nicht mehr aus. — Injektion yon A drenalin  
hellt den dunkelgefarbten Frosch rasch auf, so daB wahrscheinlich ein gewisser Anta- 
gonismus zwischen Melanophorenhormon u. Adrenalin besteht. (Naunyn-Schmiedc- 
bergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 7 0 . 417—27. 16/5. 1933. Heidelberg, Univ.- 
Frauenklin.) W a DEHN.

Bernhard Zondek, Helmuth Scheibler und Walter Krabbe, Zur Iłeindarstelhmg 
des gonadotropen Hormons (Prolan). Verss., das Prolan aus Schwangerenharn oder
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aus den von ZoNDEK (vgl. C. 1929. I. 1707) friiher erhaltenen Prolanpraparaten 
mit Hilfe von Adsorptionsmitteln in hochgereinigter Form 7,u erhalten, miBlangen, 
da eine nennenswerte Anreicherung nicht erzielt wurde. Fallung des Schwangeren- 
hams mit Ammonsulfat odor Ammonacetat ftthrte zu Praparaten hohen Wirksamkeits- 
grades (30—40000 R.-E./g), doch waren dio Ausbeuten gering. Ein Fortschritt wurdo 
erst erzielt, ais zur Fallung des Prolans Phosphormolybdiinsaure oder Phosphorwolfram- 
saure benutzt wurden. Fiir die direkte Fallung des natiyen Harns kann aber nur die 
Phosphormolybdansaure yerwandt werden, da Phosphorwolframsaure mit dem Harn- 
atoff des Harnes eine schwer 1. Yerb. eingeht. Bei der Verwendung von Phosphor- 
molybdansauro kann nur unzersetzter Harn verwendet werden, weil sonst Ammon- 
phosphormolybdat gebildet wird. Dor nur im Schema wiedergegebene Arbeitsgang 
yerlauft folgendermaBen: Der Soliwangerenharn (30000 R.-Ę. im Liter) wird mit der 
4-fachen Menge A. yersetzt, dio Fallung (20000 R.-E./g) mit A. gewaschen, in H«0 gel. 
u. Lsg. mit Phosphormolybdansaure yersetzt. Nd. mit Baryt zerlegen, F iltrat mit 
COj behandeln, BaCOa entfernen u. Lsg. im Vakuum einengen. Riickstand hat 300000 
R.-E./g. Eine erhebliche weitero Reinigung wurde durch Anwendung der Dialyse 
erzielt, wobci mit Filtern vcrschiedenstcr Art — die nahero Beschaffenheit ist nicht 
angegeben — eine Abtrennung des Prolans von Beimengungen gelang. Es wurden so 
Priiparate erhalten, dio 1 Million Ratteneinheiten im g cnthielten. Die Ausbeute ist 
fast quantitativ. (Biochem. Z. 258-102—05. 8/2. 1933. Berlin-Spandau, Stadt. Kranken- 
haus; Gcburtahilfi.-gynakol. Abt. u. Organisches Inst. d. Teclin. Hochschulo Berlin.) Wą .

Herbert M. Evans, Miriam E. Simpson und Paul R. Austin, t)ber die Hypo- 
physensubstanz, die in Kombination mit Prolan einen gesteigerten gonadotropen Effekt 
ergibt. Es war friiher (ygl. C. 1932. I. 3456) aufgefunden worden, daB der Zusatz 
bestimmter Fraktionen yon Vorderlappenextrakten zu Prolan dio gonadotropo Wrkg. 
des Prolans stoigert. Die fiir diesen Effekt yerantwortlieho Substanz im Vorderlappen 
ist mit dem Vorderlappensexualhormon nicht ident. Die friihere Annahme, daB das zu 
suchendo Agens mit dem Waclistumshormon ident. sei, hat sich aber nicht bestatigt. — 
Es werden mehrero Verff. zur Extraktion des synergist. Faktors aus der Prahypophyse 
mitgeteilt. Vorderlappen vom Schaf 1 Woche in Aceton lagern lassen, Aceton taglich 
wcchseln, Driisen mahlen, im Yakuum trocknen. 20 g des Pulyers 18 Stdn. bei Raum- 
temp. mit 1000 ccm 50%ig. A., der l°/0 Ammoniak enthalt, ausziehen. Lsg. abschleu- 
dern u. Riickstand mit 800 ccm des ammoniakal. A. erneut 8 Stdn. extrahieren. Die 
yereinten Fil. in 6 1 A. gieBen, 3—5 ccm Eg. bis zur Flockung hinzufugen, Nd. abtrennen. 
Ausbeute 5,7 g. In  einem weiteren Arbeitsgang kann die synergist. Substanz frei von 
Wachstumshormon u. gonadotropem Hormon erhalten werden. 6,3 g des letzterbaltenen 
Pulyers in 75 ccm Ameisensaure 1., 1 Stde. stehen lassen, 250 ccm Aceton unter kraf- 
tigem Riihren zugeben. Nd. abzentrifugieren, mit Aceton waschen u. trocknen; Aus
beute 6 g. Das Prod. zweimal mit jo 100 ccm W. bei neutraler Rk. ausziehen, yereinto 
Lsgg. in 1000 ccm A. gieBen, Flockung durch Zugabe einer geringen Menge gesiitt. 
alkoh. Natriumacetatlsg. beschleunigen. Ausbeute 2 g wasserlosliches Pulver. — Eine 
andero Methode besteht darin, daB gefrorene, frische Prahypophysen (190 g) mit 600 ccm 
l 0/0ig. Trichloressigsaure 41/ ,  Stde. extrahiert werden; das UngelOsto wird nochmalB 
mit 500 ccm derselben Sńure 18 Stdn. ausgezogen. Die yereinten Lsgg. werden in 5,5 1 A. 
gegossen u. einige ccm n. NaOH zugefiigt, um Flockung zu erleichtern. Nd. isolieren u. 
trocknen. Ausbeute 0,8 g wasserlosliches Pulycr. — Der synergist. Faktor wurdo 
bisher stets in der Proteinfraktion aufgefunden. Er ist 1. in W., fallt durch Flayiansaure, 
Phosphorwolframsaure u. Sulfosalicylsauro u. bei Zugabe von A. bis zur Konz. yon 80% 
an A., wenn etwas Salz zugegen ist. Der Faktor ist in hoherem Reinheitsgrad iiber- 
raschend hitzebestandig, obgleich er in den Lsgg. zusammen mit Wachstumshormon 
in 30 Min. durch Erhitzen auf 70—80° zerstort wurdo. In  neutralcn Lsgg. kann der 
Faktor ohne wesentlicho Zerstorung 2 Stdn. auf 70° gehalten werden oder 30 Min. 
lang gekocht werden; gegen atmosphar. 0 2 ist er ebenfalls sehr stabil. Der akt. Faktor 
war nicht ultrafiltrabel durch Membranen, die durch Auftragen yon 6%ig. Kollodium 
auf unglasiertes Porzellan in neutraler Lsg. erhalten worden waren. (J. exp. Medicino 
57. 897—906. 1/6. 1933. New York, Rockefeller Inst. of Med. Res., Lab.; Berkeley, 
Uniy. of Cftlifornia.) W A D E H N .

G. Kuschinsky, U ber die Bedingungen der Sekretion des thyreoiropen Hormons der 
Iiypophyse. Die iiber das thyreotrope Hormon yorliegende Literatur wird krit. zu- 
sammengefaBt. — Hypophysen yon Ratten, die mit Thyroxin behandelt sind, haben 
am Meerschweinchen einen erheblich geringeren thyreotropen Effekt ais Hypophysen
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n. Ratten. ThjT0xin hemmt die Sckretion des thyreotropen Hormons. Die Yer- 
abreiehung yon N aJ liat eino Erhohung der Produktion u. Sckretion des thyreotropen 
Hormons zur Folgo; daneben diirfte das J  unter bestimmten Bedingungen die Kolloid- 
resorption in der Schilddruse hemmen. Es ist noch ungewiB, ob diese letztere Wrkg. 
dio Schilddruse direkt oder indirekt trifft. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 1 7 0 . 510— 33. 16/5. 1933. Berlin, Univ., Pliarmakol. Inst.) Wadehn.

Marion B. Sulzberger, Das Hypophysenhormon Inłermedin. Zwei Falle von 
Diabetes insipidus wurden mit Inłermedin (Z o n d e k ) behandelt. Es war ein am- 
gesprochen gunstiger Effekt auf den W.-Haushalt zu beobachten. (J. Amer. med. Ass. 
1 0 0 . 1928—30. 17/6. 1933. New York, Montefiore Hosp. for Chronić Discases, Dermatol. 
Serv.) W a d eh n .

J.-M. Munoz, Die Wirkung des Hypophysenvorderlappenextrakłs auf die Lipoide 
des Blutes. Wiederholte Injektion von Alkaliextrakt der Prahypophyse verursachte 
eine deutlicho Steigerung der Fettsauren, des Cholesterins u. der Phosphatide im Blut 
normaler u. thyreopriyer Hunde. Exstirpation der Prahypophyse liatte eine geringe 
Senkung der genannten Stoffe im Blute zur Folgo. (C. R. Sćances Soc. Biol. Filiales 
Associees 112. 502—04. 10/2. 1933.) W a d eh n .

E. di Benedetto, Hypophysenvorderlappenextrakt und Insulinresistenz. Erhalten 
Hunde mehrero Tage hindurch Alkaliextrakt der Prahypophyse injiziert, so steigt 
der Blutzucker erheblich an. Wird jetzt Insuhn gegeben, so sinkt der Blutzuckerspiegel 
ab. E r erreicht aber nicht das niedrige Niveau der n. Senkung, obgleich absolut ge- 
nommen die Senkung starker ist ais sonst. Tox. Insulinsymptome traten bei den mit 
Vordcrlftppenextrakt behandelten Tieren niemals auf. Die Schilddruse ist an diesen Vor- 
gangen nicht beteiligt. — Nach Entfernung der Hypophysc ist die Insulinresistenz 
erheblich vermindert. (C. R. Seances Soc. Biol. Filiales Associćes 1 1 2 . 499—501.10/2. 
1933.) W adehn '.

B. A. Houssay, Diabeteserregende Wirlcung des IIypophysenvordcrlappenextraktes. 
Injektionen von EVANS-Extrakt der Prahypophyse (1,5 g Frischdriise auf 1 kg Kórper- 
gew.) bewirkten beim Hunde: Hyperglykiimie, Glycosurie, Ketonurie, Steigerung des 
Lipoid- u. Cholesteringeh. u. des J-Geh. im Blut, der PlasmaeiweiBkórpcr u. des Gluta- 
thions der Blutzellen u. Steigerung des Grundumsatzes. Diese Erscheinungen treten 
nach 3—5 Tagen der Extraktzufiihrung ein. Die Steigerung des Grundumsatzes u. 
die Jodamie sind abhiingig von der Ggw. der Schilddruse. Dio Hyperglykamie, die 
Glycosurie u. Ketonurie treten nur bei gutgenahrten Hunden auf, bei hungernden 
nicht; die im Hungerzustand sonst einsetzende Herabsetzung des Blutzuckers bleibt 
nach Extraktzufiihrung aus. Diese Wrkg des Extraktes geht nicht iiber den Punkreas 
oder die Schilddruse. Es wird weiter eine Reihe von GrUnden angefiihrt, die die Auf- 
fassung, daB die Hypophyse ein beherrsehender Faktor des Kohlehydratstoffwechsela 
ist, stiitzen. (Klin. Wsehr. 1 2 . 773—75. 20/5. 1933. Buenos Aires, Med. Fakult., Physiol. 
Inst.) W a d e h n .

K. I. Melville, Die Wirkung des Hypophysenhinterlappenexlrakles auf den Blut- 
druck des nor malm , nichtanasthetisierten Tieres und der EinfluP ton Epliedrin auf diese 
Erscheinung. Nach intravenóser Injektion einea selbst hergestellten Hypophysen- 
extraktes sinkt beim n. nichtanasthetisierten Hunde der Blutdruck ab. Dieses Absinken 
des Blutdruckes kann durch Adrenalin oder Ephedrin vermindert oder aufgehohen 
werden. Die Blutdrucksenkung durch den Hypophysenextrakt diirfte einer K onstrik tion  
der CoronargefaBe, die durch Adrenalm oder Ephedrin aufhebbar ist, zuzuschreiben 
sein. (J . Pharmacol. exp. Therapeutics 47. 355—63. Marz 1933. Montreal, Mc Gili 
Univ., Dep. of Pharmacol.) WADEHN.

Dayid H. Boggild, Weitere Versućhe uber die Bedeutung des Nebe?mierenmarkes 
fiir die Vorbeugung des Insulinshocks. Bei Hunden, denen das N ebennierenm ark 
entfernt ist, treten bestimmte hypoglyksim. Erscheinungen (Traghcit, M u sk e le rsch la ffu n g ) 
bereits bei einem Blutzuckergeh. ein, der bei n. Tieren noch zu keinen aufieren Symp- 
tomen fiihrt. Der durch Insulin erniedrigte Blutzucker steigt bei Hunden mit zers tortem 
Nebennierenmark aueh ohne Zufiihrung von Glucose oder Adrenalin zu n. Werten an. 
(Acta med. scand. 79. 458—66. 1933. Aarhus, Danemark.) W a d e h n .

G. Kuschinsky und Pierre Viaud, Uber die Wirkung des Adrenalins auf die 
Funklion des tSkelettmuskels am nebennierenlosen Tier. Der Gastrocnemius eines n. 
Meerschweinchens kann stundenlang ununterbrochen elektr. gereizt werden, ohne daB 
Ermiidung eintritt. Beim Gastrocnemius eines nebennierenlosen Tieres fiihrt die 
Reizung zu einer in 1-—4 Stdn. auftretenden Luhmung. Die intravenose Injektion von
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0,1—1 y Adrenalin stellt die Reaktionsfahigkeit fiir langere Zeit (bis zu l 1/2 Stdn.) 
wieder her; die Atmung wird ebenfalls gebessert. Die giinstigo Wrkg. der von K u h l 
hergestellten Salzsaureextrakte aus Nebennicrenrinde auf den ermiideten Skelettmuskel 
beruht ebenfalls auf der Ggw. von Adrenalin. Es seheint bo, ais wenn die von SwiNGLE 
u. P f if fn e r  hergestellten Nebennierenrindenausziige eine Wirkungssteigerung dureh 
das in ihnen yorhandene Adrenalin erfahren. (Naunyn-Sehraiedebergs Areh. exp. Pathol. 
Pharmakol. 170. 492—99. 16/5. 1933. Berlin, Univ., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

Toumade, t)ber die zentrale vasodilalorische Wirkung des Adrenalin#. (Vgl. C. 1932.
II. 1193.) Auf Grund besonders gestalteter Vers.-Anordnungen am Hunde gelang es, 
wahrscheinlich zu maehen, daB die „zentrale" yasodilator. Wrkg. des Adrenalins auf 
einer Hemmung der Vasokonstriktoren beruht. (Buli. Acad. roy. Mśd. Belgiąue [5] 13. 
271—87. 1933.) W a d e h n .

Raymond-Hamet, Die Wirkung der Cocainisierung auf die blutdrucksenkende 
Wirkung von Orenzdosen von f)-Methyladrenalin. Es wurde gefunden, daB die Cocaini
sierung nicht nur die blutdrueksteigemde Wrkg. gróBerer u. mittlerer Dosen von 
Adrenalin u. /?-Methyladrenalin erhoht, sondern auch dio blutdrucksenkende Wrkg. 
kleiner Gaben von /?-Methyladrenalin starker zur Auspragung bringt. Diese Erschei- 
nungen diirften in der Hemmung der den arteriellen Druck regulierenden Mechanismen 
durch Cocain begrundet sein. (C. R. Sćances Soc. Biol. Filiales Asaocićes 112. 452—53. 
10/2.1933.) W a d e h n .

Otto Kulm, Ober morphogenelische Schilddrusenhormonwirkungen in frtthen Ent- 
wicUungsstadien. W.-Larven u. Uteruslarven des Feuersalamanders wurden in ver- 
schiedenem Zustand der Entw. mitThyroxin oder mit thyreotropemHormon(SCHERlNG) 
injiziert. Die auftretenden Metamorphoseerscheinungen wurden beobachtet. Die ein- 
zelnen Organe erwerben ihre Rk.-Bereitschaft auf Schilddriisenhormonreize zu ver- 
schiedenen Zeiten; Kiemen, Epidermis, LEYDIGsche Zellen reagieren schon im 
Dottersackstadium, wahrend die mesodermale Pigmentierung erst auf einem spiiten, 
geburtsreifen Stadium oder nach langerem W.-Aufenthalt anspricht. — Die Injektion 
von thyreotropem Hormon hat stets den Abbau von Kolloid in der Schilddriise zur 
Folgę; bei sehr jungen Entw.-Stadien ist weiter nur ein Zuruckbleiben in der Korper- 
grfiCc erkennbar; bei iii teren Larven ist die Rk. der Erfolgsorgane auf das unter Einw. 
des thyreotropen Hormons von der Schilddriise abgegebene Thyroxin histolog. nach- 
weisbar. (Nachr. Ges. Wiss. Gottingen. Math.-physik. KI. 1933. 13—35.) WADEHN.

01ive Hoffman und F. Gudematsch, tfber den ursdehlichen EinflufS von Dijod- 
tyrosin plus gewisser anderer Aminosduren auf die Entwicklung (Differenzierung) von 
Tieren. Es ist untemommen worden, Beziehungen aufzuweisen, die zwischen chem. 
geklarten Hormonen u. diesen nahestehenden, strukturell verwandten Verbb. be- 
stehen, die auch normalerweise im Organismus vorhanden sind. Ais geeignetes 
Objekt crwies sich das Studium der Fortentw. von Kauląuappen bei der Einw. von 
Dijodtyrosin (bzw. ThjTOxin), wobei dann das Hormon durch Aminosauren z. T. 
ersetzt wurde. In den mit aromat. Ringen yersehenen EiweiBbausteinen Phenylalanin, 
Tyrosin u. Tryplophan wurden Verbb. gefunden, die auf die Entw. der Kauląuappen 
einen gewissen EinfluB hatten, der qualitativ durchaus dem des Dijodtyrosins ver- 
gleichbar war, wenn er auch in quantitativer Hinsicht viel geringer ausfiel. Vff. unter- 
scheiden solche Aminosauren, die die Weiterentw. der Tiere fordem (Differentiations- 
actds) wie die drei eben genannten Verbb., u. solche, die keinen EinfluB darauf haben, 
wie Glykokoll, Arginin u. Cystin. Alanin, von dem sich Phenylalanin, Tyrosin u. 
Tryptophan sowie die jodhaltigen Schilddriisenprodd. Dijodtyrosin u. Thyroxin genet. 
ableiten lassen, nimmt eine Mittelstellung ein. Was den Grad der Wirksamkeit in 
bezug auf die Differenzierung der Tiere anbelangt, so laBt sich eine Reihc aufstellen; 
von Alanin iiber Phenylalanin, Tyrosin, Tryptophan, Dijodtyrosin zu Thyroxin 
yergróBert sich die Wirksamkeit parallel mit steigendem Mol.-Gew. u. Jodgeh. 
sowie anstcigender Komplexitat der Moll. Es konnto femer bei der Verwen- 
dung von Gemischen festgestellt werden, daB Dijodtyrosin z. T. durch die ge
nannten fordernden Aminosauren ersetzbar ist, u. zwar wiederum um so besser, 
je hoher die zugesetzte Yerb. in der genannten Reihe steht. Alle wirksamen Amino
sauren sind aromat. Natur u. haben moglicherweise in ihren Moll. eine besondere 
Atomanordnung, die fiir ihre positiyen Eigg. Vorbedingung ist. —• In einer andereu 
Reihe von Verss. wird gezeigt, daB Arginin, Łysin u. Cystin das Wachstum fordem u. 
erleichtern. Da bisher jedoch iiber die chem. Natur von Wachstumshormonen mchts 
bekannt ist, konnen ahnliche Verhiiltnisse wie bei den Schilddriiscnhormonen nicht 
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aufgezeigt werden. (Endoerinology 1 7 . 239—49. Mai/Juni 1933. New York, 
Washington Square Coli., Univ.) Heyss. '

F. Silberstein, F. Gottdenker und A. Glaser, Ober den Einflup der Schilddme 
auf den Fettstoffweehsel. Die lip&mische Kurve wurdo bei fastenden Katzen nach 
peroraler Gabe von 50 g 01ivenol festgestellt; das Maximum liegt in der 2—4. Stde. 
nach der Gabe. Ganz anders yerhalt sich das Blutfett, wenn vor dem Oliyenól Jod- 
gorgon-P ro m o n ta  (entsprechend 0,2 g Dijodtyrosin) intravenós injiziert wurde. Die 
hyperlipam. Rk. ist gegeniiber der Norm wescntlich yerlangert u. gesteigert; es 
kommt zum Teil zu exorbitant hohen Fettwerten. Die Grunde fiir dieses Yerh. sind 
noch unklar. — Eigenartiger Weise hatte krystallisiertes Dijodtyrosin - Ho FFMAKK- 
La R o ch e  den bei Jodgorgon beobachteten Effekt nicht. (Klin. Wschr. 12. 788—89. 
20/5.1933. Wien, Uniy., Inst. f. allgem. u. exper. Pathol. u. S. CanningChild-Spital.) Wad.

R. F. Far<łUharson, Diagnose und Behandlwig bei Slórungen der NebemchilddriLsen- 
funktion. Die Diagnose von Zustanden, die auf Unterfunktion der Nebenschilddrusen 
(Tetanie) u. auf Uberfunktion (Osteitis fibrosa cystica u. a.) dieser Driisen beruhen u. 
die zweckmaBigen therapeut. MaBnahmen werden geschildert. (Canad. med. Asa. J. 
28. 629—36. Juni 1933. Toronto, Uniy., Dep. of Med. u. General Hosp.) W a d e h n .

James H. Jones, Die Beziehung der Nebenschilddriiscn zur Tozizitat des bestrahlln 
Ergosterins. Bei Ratten, denen die Nebenschilddrusen entfemt worden waren, treten 
die Yergiftungserscheinungen nach Zufiihrung von bestrahltem Ergosterin ebenso 
rasch u. nach den gleichen Dosen auf wie bei n. Tieren; auch das Auftreten der Hyper- 
calcamie wird in keiner Richtung verandert. — Die Toxizitat des bestrahlten Ergo
sterins beruht also nicht auf einer Reizung der Nebenschilddrusen zu erhohter Aktiyitat. 
(J. biol. Chemistry 1 0 0 . 343—48. Marz 1933. Philadelphia, Uniy. of Pennsylvania, 
School of Med., Dep. of Physiol. Chem.) W a d e h n .

G. H. Colt und A. Lyall, Ober einen m it Parathormon behandelten Fali vonOsteitu
deformans. Der Knochenbruch einer an Osteitis deformans leidenden Frau heilte unter 
Parathormonbehandlung gut ab. (Brit. med. J . 1 9 3 3 . II. 10—11. 1/7. Aberdeen, Royal 
Infirmary u. Uniy.) W a d e h n .

A. M. Fisher und D. A. Scott, Versuch einer peptischen Synthe.se ton Insulin. 
In derselben Weise wie es gelingt, aus dem pept. Hydrolysat von Albumin durch 
Pepsin das Albumin-Plastestein zu synthetisieren, gelingt es, aus dem pept. Hydrolysat 
des Insulina ein Insulin-Plastestein herzustellen. Z. B. 0,5 g krystall. Insulin +  16,7 ccm 
W. bei pa =  1,8 mit 13 mg krystall, Pepsin in 0,8 ccm W. ansetzen u. bei 37° 2 Stdn. 
belassen; danach sind 99°/0 der Aktiyitat zerstórt. Lsg. auf pH =  4 bringen, mit C0j- 
Sehneo einfrieren u. im Vakuum zur Trockne bringen uber konz. H2S04. Zum Ruck- 
stand 8,2 mg krystall. Pepsin u. W. zu insgesamt 1,7 ccm, 2 Tropfen CHC13 hinzu- 
fiigen u. 99 Stdn. bei 37° halten. Das Insulin-Plastestein war biolog, nie aktiv, gleich- 
giiltig, ob von krystallisierten Praparaten ausgegangen wurde oder nicht. Insulin- 
Plastestein krystallisierte nicht; es ist 1. in verd. Sauren u. Alkalien, isoelektr. Punkt 
bei ph =  5,0. — Insulin wird durch Pepsin bei ph =  4,0 nicht zerstort. (J . gen. Physiol. 
16. 741—55. 20/5. 1933. Toronto, Uniy., Connaught Labor.) W a d e h n .

NielS A. Nielsen, Ober die Reinheit verschiedener Insulinpraparate. K rys ta llis ie r tes  
Insulin ruft weder primare Hyperglykamie heryor, noch wirkt es glykogenolyt. an der 
perfundierten Leber. Die Reinheit yon Insulinpraparaten laBt sich also darin prufen, 
ob sio die genannten Effekte auslósen oder nicht; die zuletzt genannte Bk. ist die 
wesentlich cmpfindlichere. — Aus yerschiedenen Betrachtungen heraus wird an
genommen, daB das Pankreashormon m it dem krystallisierten Insulin nicht ident. 
sei, sondern nur einen Teil von ihm ausmaehe. (Skand. Arch. Physiol. 65. 305—10. 
Febr. 1933. Kopenhagen, Uniy., Med. Klin. A u. Med. physiol. Inst.) W a d e h n .

Fritz Winter, Ober den Einflufi des Insulins auf den Wa-sserstoffwechscl des Gesunden 
und Diabetikers. Nach subcutaner Insulininjektion tr itt  beim Gesunden eine Blut- 
eindickung auf. Beim mit Insulin dauemd behandelten Diabetiker besteht fur gewóhn- 
lich Bluteindickung, die aber geringer ist, ais beim Normalen nach einmaliger 
Insulininjektion. (Acta med. scand. 80. 136—53. 27/6. 1933. Rostock, Med. Univ.- 
Klin.) W a d e h n .

Fr. Wilhelm Krzywanek und Hanns Briiggemann, Zur Frage des Blutzucker- 
spiegels beim Wiederkauer. GIucosebelastungsverss. an 3 Schafen ergaben, daB der 
Blutzucker des kleinen Wiederkiiuers nicht so eindeutig beeinfluBt wird wie bei Tieren 
mit einfachem Magen. Auch bei direkter Einfiihrung des Zuckers in den Labmagen 
scheint jener zum groBten Teil yergoren u. ais solcher nicht resorbiert zu werden. D er
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Zusammenhang mit dem Milchsaurcspiegel des Blutes wird noeh untersucht werden. 
(Biochem. Z. 261.170—75. 20/5.1933. Leipzig, Univ., Veterinar-physiol. Inst.) S c h w a i .

E. Altenburger, Ober die Einwirbung des Padulins auf den Blutzuckerspiegel des 
gesunden Menschen. Nach intramuskularer Injektion yon 2—8 Einheiten Padutin 
kommt es beim stoffwechselgesunden Menschen zum Absinken des Blutzuckers — 
z. B. auf 64 mg-%■ Di® alimentare Hyperglykamie nach Belastung mit Glucose 
wird erheblich yerringert; die sekundare, hypoglykam. P h a s e  -wird yerstarkt u. zwar 
gelegentlich so kraftig, daB es zu hypoglykam. Zustanden kommen karm. (Klin. Wschr.
12. 789—91. 20/5. 1933. Breslau, Stadt. W E N Z E L  H A N C K E -K ra n k e n h .,  Innere 
Abt.) W adehn .

K. Klinke und K. Ballowitz, Gerinnungssludien. V. Mitt. Der isoelektrische 
Punkt des Fibrins. (IV. vgl. C. 1931. II. 3021.) Vff. fanden nach der Methode der 
Kolloidpufferung den isoelektr. Punkt des Fibrinogens mit pn =  4,4 (4,29—4,54) u. 
den des Fibrins mit pn =  5,23—5,66. Fibrinogen u. Fibrin sind demnach kolloid- 
chem. yerschiedene Kórper. Thrombinfibrin u. Hitzefibrin haben fast die gleichen iso
elektr. Punkte. Reinstes Fibrin lóst sich in 0,05 n. Alkalilsgg. zu ungefa.hr 0,8—1,2 g/l, 
Hitzefibrin zu 2,0—2,5 g/l. Die spezif. Triibung yon Fibrinogen u. Fibrin ist yer
schieden. (Z. ges. exp. Med. 84. 224—29. 1932. Breslau, Univ.-Kinderklinik.) F r a n k .

Albert S. Gordon, Untersućhungen uber die Beschleunigung und Hemmung der 
Hamolyse. III. Die Wirkung einweriiger Kationen auf die Saponinhamolyse. (II. vgl. 
C. 1931. I. 3137.) Die Saponinhamolyso wird durch einwertige Kationen je nach 
dereń Konz., der Verd. des Saponins, der Art der yerwendeten Erythrocyten yer- 
scheiden beeinfluBt: Bei menschlichen Erythrocyten beschleunigt K, Li, Rb, hemmt Cs, 
wenn diese Na ersetzen. Bei Rindererythrocyten ist der Effekt anders, da bei ihnen 
je nach Konz. des Elektrolyten Hemmung oder Beschleunigung erfolgt. — Bei mensch
lichen Erythrocyten ist der Antagonismus von Cs u. Rb deutlich. Die Gleichung von 
PONDER u. YEAGER (C. 1928. H. 1228; Proc. Roy. Soc., London. Ser. B. 106. 507) 
gibt den Verlauf der Zeit-Konz.-Kurven fur yerschiedene Mengen von Elektrolyten 
gut wieder. — Die Wrkg. ist sicher sehr komplex. (Quart. J. exp. Physiol. 22. 
383—97. 19/6. 1933. New York, Washington Sąuare Coli.) F. M u l l e r .

Albert S. Gordon, Unlersuchung iiber die Beschleunigung und Hemmung der 
Hamolyse. IV. Die W irkung der anfangs herrscfienden p u  auf die Hamolyse durch Saponin, 
Taurocholat und Glykocholat. (III. vgl. vorst. Ref.) Auf das System: Erythrocyten, 
Saponin oder Natriumtaurocholat oder Natriumglykocholat ais Łysin wirkt die ph 
folgendermaBen: Bei ph =  < 6 ,0  wird die Hamolyse beschleunigt m it steigender 
Saurekonzz. Eine Ausnahme macht Hamolyse durch hohe Konzz. yon taurocholsaurem 
Na, bei denen bis ph =  4,5 die Hamolyse yerlangsamt, ab pn =  4,5 beschleunigt wird. 
—- Bei pa =  > 6 ,0  erfolgt immer Hemmung der Hamolyse. Das Maximum derselben 
liegt fur Saponin bei ph — 9,0—10,0, fiir die gallensauren Salze bei pa =  8,0. — 
Hohe Konzz. yon Sauren oder Alkalien bewirken immer Beschleunigung der Hamo
lyse. — In mittleren Konzz. beeinfluBt der Wechsel der ph in erster Linie das Łysin, 
in hohen Konzz. die Erythrocyten. ( Quart. J . exp. Physiol. 22. 399—409. 16/6. 
1933.) F. M u l l e r .

H. Spemann, F. G. Fischer und Elsę Wehmeier, Fortgesetzte V er suche zur Ana- 
łyse der Induktionsmitlel in der Embryonalenticicklung. Es handelt sich um die Ermitt- 
lung der stofflichen Faktoren, der „Induktionsstoffe", die im Amphibienkeim die 
Induktion der Medullarplatte bedingen. — Die Behandlung der oberen Urmundlippe 
mit A., Aceton, Eg., A. beseitigt die Induktionsfahigkeit dieses Induktors nicht. Vor 
der Implantation wurde das Reagens, mit dem behandelt worden war, durch lang 
anhaltendes Waschen mit W. entfernt. — Uberraschenderweise gelingt es, durch 
bestimmte MaBnahmen Nichtinduktoren in Induktoren umzuwandeln. So erhalten 
Nichtinduktoren durch Eintrocknen oder durch Behandlung mit Aceton oder A. die 
Induktionsfahigkeit. So induzieren Entoderm u. Ektoderm, die normalerweise nicht 
induzieren, nach der genannten Behandlung typ. Medullarplatten u. Medullarrohre. — 
Eine allgemeine physikal. Beschaffenheit z. B. die Konsistenz der Unterlagerung gibt 
aber den Induktionsreiz n i c h t  ab, wie Verss. mit Fremdkorpern yerschiedener Kon
sistenz (Huhnerei, Agar-Agar) ergaben. — Es ist anzunehmen, daB ein spezif. Faktor 
(Induktionsstoff), der in den Induktoren bereits wirkungsbereit yorhanden ist u. in 
den Nichtinduktoren durch die Behandlung erst entsteht oder frei gemacht wird, ais 
ursachliches Agcns der Induktionswrkg. anzusehcn ist. Der Induktionsstoff blieb 
erhalten bei Einw. von Aceton (4 Tage), Eg. (1% Stde.), A. (27 Stdn.), A. (41/2 Stde.)

60*
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auf den Induktor. Die Induktionsfahigkeit wurde bei den m it Aceton yorbehandelten u. 
dann getrockneten Induktorimplantaten z. B. der Gastrula bei Erhitzen auf 90° iiber 
15 Min. nicht geschadigt. 5 Min. langes Kochen in W. zerstort die Induktionsfahigkeit. 
Mit Aceton yorbehandelte, ungefurchte Eier von Triton taeniatus lósen sich in 20%ig. 
Ammonacetatlsg. Aus der von Zellbcstandteilen vóllig befreiten Lsg. ergibt Zugabe 
von A. eine Falluiig, die deuthche Induktionswrkg. aufweist. Der Induktionsstoff 
diffundiert in Agar oder Gelatine nur sehr langsam oder iiberhaupt nicht. Bei der 
Autolyse wird der Induktionsstoff zerstort. — Die Tatsache, daB Nichtinduktoren 
durch verschiedene Behandlungsweise die Induktionsfahigkeit erhalten, kann dadurch 
erklart werden, daB durch dio Behandlung der Induktionsstoff erst entsteht oder, 
was wahrscheinlicher ist, er yon einem Hemmungsstoff befreit wird. Dieser Hemmungs- 
stoff ist nach den yorliegenden Tatsachen thermostabil, 1. in A., Aceton u. h. W. u. 
muBte sich in den Acetonlsgg., die bei der Umwandlung der Nichtinduktoren in 
Induktoren mit Hiłfe yon Aceton entstehen, nachweisen lasscn. (Naturwiss. 21. 505—06. 
7/7. 1933. Freiburg i. Br., Univ„ Zoolog, u. Chem. Inst.) W a d e h n .

F. G. Fischer und Elsę Wehmeier, Zur Kenntnis der Induktionsmittel in der 
Embryonalentwicklung. Es wird die Vermutung ausgesprochen, daB der „Induktions
stoff" mit Glykogen ident. sei. Implantato aus einer glykogenhaltigen Gelatinegallerte 
bewirken eine sehr deutliche u. regelm&Bige Bldg. von Medullarplatten; Implantote der 
Gelatinegallerte ohne Glykogen haben diese Wrkg. nicht. Die bisher ermittelten chem. 
Eigg. des „Induktionsstoffes“ stimmen mit den Eigg. des Glykogens uberein. Es ist 
yielleicht anzunehmen, daB die Wrkg. des glykogenhaltigen Implantats auf das iiber- 
lagernde Ektoderm durch eine an der Beriihrungsflache stattfindende Glykolyse zu- 
stande kommt. Die Induktionsfahigkeit bestimmter Keimbezirke kónnte yielleicht 
durch ihren, gegeniiber anderen Bezirken erhohten Glykogengeh. u. die aus ihra 
folgende erhóhto Glykolyse erklart werden. Ob auBer dem Glykogen noch andere Stoffe 
Induktionsfahigkeit besitzen, ist noeh zu untersuchen. (Naturwiss. 21. 518. 7/7. 1933. 
Freiburg i. Br., Univ., Zoolog, u. chem. Inst.) W a d e h n .

Sakae Kagiyama, Ober die geschlechtlichen Unterschiede des Ozydations- und 
Reduktionsvermdgens in den Geweben. 4. Mitt. Ober die geschlechtlichen Unterschiede 
des Ozydations- und Reduktionsvernwgens in den Geweben des Huhnerembryos. (Vgl. 
C. 1 9 3 3 . I. 949.) Vom 13. Bruttage an ist das Oxydationsvermogen beim mannlichen 
Hiihnerembryo (Methode von V e r n o n ) gróBer ais beim weiblichen Hiihnerembryo; 
das Umgekehrto ist der Fali beim Reduktionsvermógen (Methode von A h l g e e n ). 
Beim Herzen ist das betreffende Verh. starker ausgepragt ais beim Gchirn. Vom
10. Bruttage an steigt das Korpergewicht der Embryonen stark u. yom 12. Bruttage 
an beginnt sich ein Vorsprung des mannlichen Embryonen bemerkbar zu machen. 
(J. Biochemistry 1 7 . 135—45. Jan. 1933. Nagasaki, Uniy., Physiol. List.) WADEHN.

Theodore C. Byerly, Harry W. Titus und N. R. EUis,"Fi>itu? « 7  der Didt auf die 
Eizusammensetzung. II. Sterblichkeit von Embryonen in Eiern von Hennen, die Kost- 
satze mit Proleinerganzungen von verschiedenem Ursprung erhielten. (I. ygl. C. 1933.
I. 3641.) Erganzung einer Diat aus yerschiedenen Cerealienprodd. mit Alfalfablatter- 
meh], Mineralstoffen u. Lebertran, fuhrtc zu bedeutend groBerer Embryonensterbhch- 
keit in der zweiten Bebriitungswoche ais Diaterganzung mit Proteinkonzentraten 
von tier. Ursprung. Weizen, gemahlene Sojabohnen, Baumwollsaatmehl u. yerschiedene 
in der Flammo getrocknete Fischmehle zeigen Mangel an der fur brutkrilftige Eier 
erforderlichen Substanz. Da vakuumgetrocknete Fischmehle, dampfgetrocknetes 
Krabbenmehl, Buttermilch, Fleischmehl die Embryonensterbliclikeit nicht hervorrufen, 
scheint der Mangel auf einen bei starker Hitze zerstorbaren Faktor, yermutlich Vita- 
min G, zu beruhen. (J. Nutrit. 6. 225—42. Mai 1933. Beltsyille, Maryland, Office of 
Poultry Inyestigations.) G k o s z f e l d .

N. R. Ellis, David Miller, Harry W. Titus und Theodore C. Byerly, Wirkung 
der Didt auf die Eizusammensetzung. III. Der Zusammenhang der Diat mit dem Gehalt 
ton Eiern an Vitamin B  und Vitamin G zusammen mit Beobachtungen uber den Vitamin-A- 
Gehalt. (II. ygl. voret. Ref.) Eidotter nach Futterung einer D iat mit angemessenem 
Vitamin-B-Ivomplex enthalten relatiy mehr Vitamin B ais G, wahrend das Gesamtei 
weniger Vitamin B ais G aufwies. Eier nach Grunddiat aus Mais, Fleischmehl, Mineral- 
stoffen u. Lebertran enthielten 1j3— l/2-mal mehr Vitamin B, ais nach derselben Grund
diat mit Reiskleie oder poliertem Reis oder nach Normaldiat aus gemahlenen Weizen- 
kornern u. Miihlenabfall (mili feeds) mit oder ohne Proteinerganzungen. Die Schwaii- 
kungen im Vitamin-G-Geh. waren weniger ausgesprochen. 2 ccin Ei bewirkten wóchent-
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liches Battenwachstum von 3,8—7,9 g. In einigen Fallen war der Vitamin-B-Geh. 
gleich oder groBer ais der an G . Der Vitamin-A-Geh. der Eier blieb auf hohem Stand 
bei Zufiitterung von Lebertran, auch bei yitamin-B-armer Grunddiat mit Mangel an 
gelben, VitaminA gewohnlich begleitenden, Pigmenten. Die Variation an genaimten 
Vitaminen zeigt wenig EinfluB auf dio Schlupffahigkeit der Eier. (J . Nutrit. 6. 243—62. 
Mai 1933.) G r o s z f e l d .

Maurice Tramasure, Ein Yergleich der Wirksamkeit der naliirlichen und kiinst- 
lichen Vilamine. Kennzcichnung der gegenwartigen chem.-physiolog. Kenntnisse ubor 
die Vitamine. Dio Dosierungsfragen (Vitamine A u. D). Bericht iiber klin. Verss. 
anderer Autoren. Die Verwendung von Lebertran wird befurwortet. (J. Pharmac. 
Belgique 1 5 . 407—10. 423—26. 11/6. 1933. Briissel.) SCHWAIBOLD.

H. J. Jusatz, Experimentelle Untersuchungen iiber den Synergismus der Vilamine. 
Verss. an Kaninchen mit yitaminarmer, sonst yollstandiger Nahrung. Experimentelle 
D-Hypervitaminose durch bcstrahltes Ergosterin war durch Zulagen von B-Praparaten 
auf Grund dereń B-Geh. derart beeinfluBbar, daB eine mehr oder weniger starkę Ab- 
schwachung der D-Hypervitaminose eintrat. Zulagen eines A-Praparates hatten keinen 
EinfluB. DasKrankheitsbild einer A-Avitaminose kann neben demjenigen einerD-Hyper- 
Y itnm inose  voll in Erscheinung treten. Fehlen des Vitamins scheint den Ablauf der 
letzteren ungiinstig zu beeinflussen. Zufuhr von Vitamin A hatte keinen EinfluB auf 
die Blutkatalase, Vitamin B erhohte den Katalaseindex, durch bestrahltcs Ergosterin 
tritt eine starkę Erhóhung des Katalasegeh. ein, der im Stadium der Hypervitaminose 
wieder betrachtlich absinkt. Bei fortgeschrittener D-Hypervitaminose ist die Anti- 
korperbldg. stark yerzogert u. gehemmt, dic Halfte der Tierc konnte die Immunisierung 
mit n. Pferdeserum nicht mehr vertragen. Der Hochsttiter im Serum hypervitaminot. 
Tiere erreiehte nur */io des Titers n. Tiere. (Z. ges. exp. Med. 87. 529—44. 6/3. 1933. 
Marburg, Univ., Hygien. Inst.) S c h w a ib o l d .

Th. Hart de Ruyter, Veranderungen im Blutbild bei Mangel an Vilamin A . 
Im Verlauf yon A-Vitaminose tra t bei nicht mit Bartonella muris ratti infizierten 
Ratten keine erhebliehe, bei damit latent infizierten, nicht splenektomierten eine todlich 
vcrlaufendo hyperchromo Anacmio auf. Die Anaemie ist wahrscheinlich durch die 
Bartonellen yerursaeht u. hiingt mit der starken Atrophie des ganzen lymphoiden 
Systems (starkę Verkleinerung von Milz u. Thymus) zusammen. (Nederl. Tijdsehr. 
Geneeskunde 77. II. 2672—79. 16/6. 1933. Amsterdam, Univ.) G r o s z f e l d .

Th. Moll, O. Dalmer, P. v. Dobeneck, G. Domagk und F. Laąuer, Uber das 
Vilamin A-Konzentrat „Vogan“, zugleich ein Beilrag zur Werlbestimmung von Viłamin A . 
Ausfiihrliche Besclireibung der schon friiher referierten Unterss. (vgl. C. 1 9 3 3 . I. 3211). 
Dio Heilung von Kolpokeratose h a t sich ais weiteres Kriterium fiir die Auswertung 
von Vitamin A-Praparaten bewahrt. Ghne ein genaueres Ergebnis zu liefern, laBt sich 
damit die Priifungsdauer wesentlich abkurzen. — Das Yerhaltnis der bei der Ratte 
ermittelten A-Einheit zu der bei Mausen giftig wirkenden Grenzdosis an Ratten- 
cinheiten ergibt den therapeut. Index. Die Ermittlung dieses Index ist zur Wert- 
beurteilung von Yitamin A-Konzentraten unerlaBlich. (Naunyn-Schmicdebergs Areh. 
exp. Pathol. Pharmakol. 1 7 0 . 176—207. 24/4. 1933. Merck, Darm stadt; I. G. Farben- 
industrie, Elberfeld.) S c h w a ib o l d .

G. S. Fraps und Ray Treichler, Wirhung der Aufbeu-ahrung auf Yitamin A in
gelrochneten Nahrungsmilteln. Gemessen nach dem S H E R M A N -M uN S E L L -V erf. betrugen 
die Verluste yerschiedener pflanzlicher Trockenpulver an Vitamin A 50—80% in 9 
bis 19 Monaten, Trockenmilehpulyer in 9 Monaten 60%, Gelbmais in 6 Monaten 30 
bis 50%. Mahlen des Mais yor der Aufbewalirung scheint den Yitaminyerlust nicht 
merklich zu erhohen. (Ind. Engng. Chem. 2 5 . 465—66. April 1933. Texas, Agric. u. 
Mechan. Coli. of Texas.) G r o s z f e l d .

H. H. Mitchell, Ober eine Anwendwig des paarweisen Fiilterungsrerfahrens fiir die 
quantitative Beslimmung des relativen Viiamin-B-Gehaltes von Lebensmitleln und kiinst- 
lichen Konzentraten. In dem angegebenen Futterungsverf. werden alle das Wachstum 
beeinflussenden Faktoren beriieksichtigt, indem yor allem gleiche Mengen desselben 
Futtergemisches an Vers.- u. Kontrolltiere yerabreicht werden, wobei erstere aus- 
reichende Mengen B-Komplex (Extrakt) erhalten, letztere wechselnde Mengen der zu 
untersuchenden Substanz in %  des Gesamtfutters, indem der Geh. der zugesetzten 
Prodd. an Nahrstoffen (Kohlehydrato u. a.) entspreehend beriicksichtigt u. in Rechnung 
gestellt wird. Fiir einen Vers. werden mindestens 4 Paare von Ratten benótigt, die 
gleichen Geschlechts u. jeweils aus dem gleichen Wurf sein sollen. Der B-Geh. eines
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Prod. wird in der Weise angegeben, daB bestimmt wird, wieviel %  davon das Futter 
enthalten muB, um maximales Wachstum zu bewirken. Di esc Zahlen sind fur Mais 
40—45, fiir Weizen 50—55%- Es ergab sich węiter, daB offenbar bei hóherem Protein- 
geh. des Futters der B-Bedarf geringcr wird. Bei sehr B-armen Prodd. miissen Extrakte 
hcrgestellt werden. Bei dem angegebenen Futtergomisoh reichten 6% Trockenhefe ais 
B-Trager fiir maximales Wachstum aus. Durch hóhere Dosen von B wurde die FreBlust 
gesteigert, ohne entsprechende Wrkg. auf das Wachstum. (Amer. J . Physiol. 104. 
594—607. 1/6. 1933. Urbana, Univ., Div. Animal Nutrit.) SCHWAIBOLD.

O. F. Garrett und H. H. Mitchell, Uber eine Anwendung des paarweisai 
Fiitterungsverfahrens fiir die quantitative Bestimmung des relativcn Vilamin-A-GehaUes 
ton Lebensmitteln und kunstlichen Konzenlraten. (Vgl. vorst. Ref.) Die Fiitterung u. 
Auswertung wird in abnlicher Weiso vorgenommen, wie in vorst. Ref. angegeben ist. 
Die Vers.-Tiero werden jedoch in der Weiso gezuchtet, daB dereń Muttertiere wahrend 
der Tragzoit ais einzige Vitamin-A-Quelle 1% Lebertran zum Futter erhalten, wahrend 
der Zeit des Saugens aber kein A mehr erhalten. Auf diese Weise werden an A verarmte 
Jungtiere erhalten, mit denen dio A-Best. ausgefiihrt werden kann. Yon einem selbst 
hergestellten Butterfett waren 4—4,5°/0 im Futter ais alleinige A-Quelle ausreichend 
fiir maximales Wachstum. (Amer. J . Physiol. 104. 608—14. 1/6. 1933.) SCHWAIBOLD.

A. Llłttringhaus, Einiges iiber das Vitamin C. Kurzer Bericht łiber dio Chemie 
des Vitamins C u. iiber dessen physiol. Bedeutung. (Chemiker-Ztg. 57. 513—14. 
1/7. 1933. Heidelberg.) CoRTE.

Akop Iohannissian mad Hratschja Buniatian, Vitamin C und sein Vorkommcn 
in  den Weinłraubensorten Eriwans. Ausfiihrungen uber den Chemismus des Yitamins C 
u. dio Wirkungsweise der BESSONOWschen Rk., iłber die Unterss. angestellt wurden zur 
Feststellung der Substanzen, die dabei eine positive Rk. geben. Durch Unterss. mit 
dieser Rk. u. Verss. an Meerschweinchen wurde in allen untersuchten Sorten Vitamin C 
gefunden, am meisten in Orthyzi-Djilari, Muskat, Chardji u. Chatschabasch. Dick- 
hautige, fleischige Sorten enthalten m ehr Vitamin ais diinnhautige, wasserreichere 
weniger. Jedo Sorte enthalt in den Anfangsstadien der Reifo mehr Vitamin C bei gleich- 
zeitigem hóheren Sauregehalt. (Buli. Inst. Sci. R. S . S. d’Armenie Nr. 1. 231—34.
1931. Armenien, Inst. d. Wissenschaften, Med. Inst. [Orig.: armenisch, Auszug: 
doutsch].) S c h w a ib o l d .
1 R. Saito, Vitamin-C-GeJiaU in Konserven von Satsumaorangen (Citrus unshiu, 
Marc.). Vorl. Mitt. Dio Konsorven enthielten etwa x/3 des Vitamin-C-Geh. von frischem 
Citronen- oder Orangensaft, frischo Friichte otwa 3/a davon, 4—5 ccm Unshiusaft heilen 
Meerschweinchen vom Skorbut. (Buli. agric. chem. Soe. Japan 9. 28—31. Jan./Marz 
1933 [Orig.: engl.].) GROSZFELD.

T. W. Birch und W. J. Dann, Bestimmung und Verteilung von Ascorbinsdure 
(Vitamin C) und Gluiathion in tierischen Geweben. B e i der jodometr. Glutathionbest. 
werden stets zu hohe Werte gefunden, wie schon M a s o n  u. B i e r i c h  feststellten. Yff. 
wenden die T lL L M A N S sche  Titration m i t  Dichlorphenolindophenol zur Best. event. 
Torhandener Ascorbinsdure an u. finden, daB im Gegensatz zu der bisherigen Auf- 
fassung die Ascorbinsaure in erhoblichon Mengen in tier. Geweben vorkommt, so daB 
12—43°/o des Jodtiters auf sie zuriickzufiihren sind. Zahlen werden mitgeteilt fiir 
Leber, Blut, Muskoln, Niere u. Augonlinse von Ratte, Schaf, Schwoin, Kaninchon u. 
Meerschweinchen, sowie Nebennierenrinde von Ochsen (77% des Jodtiters sind Ascorbin
saure). — Das gleichzeitige Vork. von Glutathion u. Ascorbinsaure legt dio Arbeits- 
hypothcso naho, daB sio in einem Oxydationssystcm der tier. Zelle ais Kupplungs- 
partner wirksam sind. (Naturę, London 131. 469—70. 1/4. 1933. Cambridge, Er- 
nahrungs-Lab. d. U m v .)  E r l b a c h .

P. Karrer, H. Salomon und K. Schopp, Konstitution der Dehydroascorbinsaure. 
Die durch Einw. von Cu-Acetatlsg. auf Ascorbinsaure entstehende Dehydroascorbinsaure, 
C0HeOe (ygl. C. 1933. I .  2576) enthalt zwei nach Z e r e w i t i n o f f  nachweisbaro, freie 
OH-Gruppen. Das Enolhydroxyl, auf dem dio reduzierenden Eigg. der Ascorbinsaure 
beruhen, ist bei der Oxydation zerstort worden. Nach Vff. ist Dehydroascorbinsaure 
wahrscheinlich ein inneres Peroxyd. Oxydation der Ascorbinsdure fuhrt also nicht 
zur Bldg. einer neuen OH-Gruppe, wie M i c h e e l  u .  K r a F t  (C. 1933. I .  1965) an
genommen haben. (Naturę, London 131. 800. 3/6. 1933. Ziirich, Univ.) CoRTE.

H. J. Vonk, P. A. Roelofsen und C. Romijn, Der Einflu/3 von Galie bei der 
Trypsinverdauu7ig in vitro. (Vgl. C. 1929. II. 1175. 2901.) Bei schwach sauerer Rk. 
wird die Wrkg. von Pankreastrypsin auf Fibrin, Rindfleisch u. Hechtflcisch durch
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hóhere Konzz. yon Galie u. von K4Fe(CN)6 gefordert, bei schwach alkal. Rk. (ph 8—8,7) 
dagegen gehemmt. Bei etwa neutraler Rk. (ph 7,2—7,5) findet weder Aktivierung 
noch Hemmung statt. — Mehr [fiir K4Fe(CN)6] oder weniger (fiir Galie) parallel mit 
diesen Erscheinungen besteht ein ąuellungsfordernder bzw. quellungshemmender Ein
fluB der gleichartigen Konzz. dieser Stoffe auf die Substrate bei den entsprecherden 
pa-Werten. Bei ungefiihr neutraler Rk. iiben die Stoffe keinen EinfluB auf die Quellung 
aus. — Diese Erscheinungen werden im sauren Gebiet erklart durch die Verstarkung der 
negativen Ladung, welcho die entsprechenden Stoffo auf die Substrate ausiiben. Fiir die 
Galie muB aber neben dem EinfluB auf das Substrat eine ausgesprochene Wrkg. auf das 
Enzym selbst angenommen werden. — Bemerkt wird, daB die Aktiyierung bei schwach 
sauerer Rk. nur bei hoheren Konzz. der Galie beobaehtet wird; wird die Verdunnung 
der Galie im Verdauungsgemisch gróBer ais 1 : 25 bis 1 : 20, so fehlt die Aktiyierung. 
MogUcherweise liegt hierin eine Kompensation eines ungiinstigen pn-Einflusses, wenn 
das ph des Darminhaltes niedriger ais 7 wird. Jedenfalls ist es bei Berechnung der 
Jlengen des Darminhaltes keineswegs unwahrscheinlieh, daB bei,der Verdauung im 
Darm die Galie genugend konz. ist, um die EiwciByerdauung zu aktivieren. (Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 218. 33—51. 23/6. 1933. Utrecht, Reichsuniy.) H e s s e .

L. E. Bayliss, Phyllis M. Tookey Kerridge und Dorothy S. Russell, Die 
EiweijSausscheidung durch die Saugerniere. Die EiweiBausscheidung durch dio Sauger- 
niere zeigt eine gewisse Spezifitat: Gewisse Proteine werden ausgeschioden, andere 
nicht. Die Ausscheidbarkeit Bcheint nicht vom chem. Bau oder biol. Ursprung ab- 
zuhangen, sondem vom Molekulargewicht: Nur Proteine, dereń Mol.-Gew. kleiner ais 
70 000 ist, werden ausgeschieden, wobei histolog. Unterss. ergaben, daB derartige 
Proteine excernierendo Nieren keinerlei Schadigungen aufwiesen. Ort der Ausscheidung 
sind die Glomeruli. Das widerspricht der bisherigen Annahme, daB diese Mombranen 
fiir Proteine undurchlassig sind. Vff. sehen aber keine Moglichkeit, eine andere Annahme 
zu machen, ais daB eben diese Membranen nicht nur fur Krystalloide permeabel sind. 
(J. Physiology 77. 386—98. 15/3. 1933. London, Uniy. Coli. u. The London 
Hospital.) F. R e u t e r .

K. Zipf und H. Dringenberg, t)ber die Wirkung von Leberezlrakten auf den Kohle
hydratstoffwechsel. Die injizierbaren Leberpraparate des Handels (Campolon, Hepaiojison, 
Hepatrat, Heprakton) wirken auf den Blutzucker des Kaninchens nicht in derselben 
Richtung. Die hyperglykam. Rk. nach Glucosebelastung wird durch die Leberestrakte 
fast gar nicht, dio Insulinglykamie des Kaninchens oder die n. Korpcrtemp.werden 
uberbaupt nicht beeinfluBt. Zwischen der antianam. Wirksamkeit u. der Wrkg. auf 
den Kohlehydratstoffwechsel besteht kein Zusammenhang, so daB eino Testierung 
der antianam. Wirksamkeit auf Grund yon Blutzuckerscliwankungen ganz unzweck- 
maBig ist. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 170. 465—75. 
16/5. 1933. Munster, Univ., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

H. Kosterlitz und H. W. Wedler, Untersuchungen uber die Verwertung der 
Galaktose in physiologischen und pathologischen Zustandm. II. Die Verwertung der Ga- 
laktose beim Diabeles mdlitus. Die Gcdaklose ais Ersatzkohlehydrat. (I. vgl. C. 1932.
II. 1935.) Nach peroraler Zufuhrung yon Galaktoso ist beim Diabetiker die Menge 
der im Ham ausgeschiedcnen Glucose kleiner ais nach der gleiehen Glucoscgabe; 
die Blutzuckerkurve ist im erateren Fali nicht so erhoht wie im letzteren. Bei 
richtiger Verteilung der Galaktosemengo (40 g) in 2—3 Anteilen pro Tag tr itt Galaktose 
im Ham nicht auf. Diese giinstigen Ausscheidungsverhaltnisse halten aueh in langeren 
Versuchsserien an. Die Galaktose zeigt einwandfrei einen antiketogenen u. ciweiB- 
sparenden Effekt. (Z. ges. exp. Med. 87. 397— 404. 6/3. 1933. Berlin, I. Med. Klin. 
der Charitó.) % W A D E H N .

H. Kosterlitz und H. W. Wedler, Untersuchungen uber die Verwertung der 
Galaktose in physiologischen und pathologischen Zustanden. III . Das Verhalten der Ga
laktose am pankreasloseti Hund bei vdlliger und teilweiser Insulinkarenz. (II. vgl. Torst. 
Ref.) Nach peroraler Gabo yon Galaktose beim pankreaslosen Hund erscheint dio 
assimilierte Galaktose ąuantitatiy ais Glucoso im Harn wieder; etwa 50% der ver- 
abfolgten Galaktoso treten ais solche, die andere Halfte ais Glucose im Harn auf. Aueh 
bei Iusulingaben, die den Bcdarf nicht deckten, wurde Galaktoso nicht besser yerwertet 
ais Glucose. Der Kohlehydratstoffwechsel des pankreaslosen unvollkommen insulini- 
sierten Hundes yerhalt sich also Galaktose gegeniiber anders ais der der Diabetiker. 
(Z. ges. erp. Med. 87. 405—10. 6/3. 1933. Berlin, I. Med. Klin. der Charitó.) W a d e h n .
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H. Kosterlitz und H. W. Wedler, Untersuchungen iiber die Vencertung der 
Galaktose in physiologischen und patlwlogischen Zustanden. IV. Beitrag zur Frage der 
Galaktoseassimilation in der Leber. (III. vgl. vorst. Ref.) Ratten erhielten 0,14 g Galaktose 
in den Magen; nach 45 u. 90 Min. wurde der Glucose- u. Galaktosegeh. u. die Restrcd. 
in Blut u. Leber bestimmt. — Die Glucoso im Blut war nicht erhoht; der Galaktose- 
wert nach 90 Min. ebenso hoch wie nach 45 Min., so daB zu dieser Zeit die Resorption 
noch im Gange ist. Die Glucosewerte in der Leber sind nach 45 Min. wenig u. nach 
90 Min. starker erhoht ais bei Kontrollen; es ist hieraus aber nicht der SchluB zu ziehen, 
daB Galaktose in Glucose umgewandelt worden sei. Eine Speicherung von Galaktose 
findet in der Leber nicht statt. Da ein direkter Obergang von Galaktose in Glucose 
nicht erfolgt, ist anzunelimen, daB dio Galaktose in der Leber zu Glykogen oder in 
einen anderen nicht bekannton Kórper ubergefuhrt wird. (Z. ges. exp. Med. 87. 411—15. 
6/3. 1933. Berlin, I. Med. Klin. der Charitć.) Wadehn.

Gordon A. Alles, Vergleich der physiologischen Wirkungen der d,l-fj-Phcnyl- 
isopropylamine. I. Blutdruck und Tozizitat. Es wurden drei /?-Phenylisopropylaminc 
u. zwar jS-Phenylisopropylamin (I), /?-4-Oxyphenylisopropylamin (II), /9-3,4-Di- 
oxyphenylisopropylamin (III) u. Adrenalin in pharmakol. Hinsicht mit den ent- 
sprechenden Verbb. der Phenylathylaminreihe yerglichcn. Was die initiale Intensitat 
des Blutdruckeffektes anlangt, so weisen die Verbb. mit der Isopropylamin.scitenkette 
keine wcsentlichen Unterschiede zu Verbb. m it der Athylaminseitenkette auf. Die 
Lange der Wrkg. ist bei den ersteren haufig erhoht. — I  hat beim Hunde unter Barbitur- 
saureanasthesie bei intravenoser Injektion den glcichen Anfangseffekt auf den Blut
druck wie /?-Phenylathylamin, u. zwar ist dieser Yioo—1/200 des des Adrenalina. Die Wrkg. 
von I  hiilt erheblich langer an ais bei /J-Phenylathylamin, bei diesem ist sie anhalten- 
der ais beim Adrenalin. — II wirkt initial ebenso stark wie (S-4-Oxyphcnylathjl- 
amin u. zwar 1/5„—Vioo "'>e Adrenalin, die Wrkg. yon II dauert aber langer an. — 
III hat initial dieselbe Wrkg. wie /?-3,4-Dioxyphenylathylamin (75o des Adrenalins), 
die Wrkg. halt langer an ais beim Adrenalin. — Die Phenylisopropylamine sind bei 
subcutaner Injektion beim Meerschweinchen erheblich toxischer ais die entsprcchenden 
Athylamine. Bei beiden Serien yermindert der E intritt der Hydroxylgruppe in den 
Kern die Toxizitat. (J. Pharmacol. exp. Therapeutics 47. 339—54. Marz 1933. Los 
Angeles, Laborr. of George Piness; San Francisco, Pharmalogic. Labor. of the Univ. 
of Calif. Med. School.) W a d e h k .

G. Carrara, Eine erste pharmakologische Anwcndung der Azoxyverbindungen. 
Die Oxydation des Dincetylaminoazotoluols (Pellidol) mit Peressigsaure (Eg. +  30°/Oig. 
H A )  gibt unter Abspaltung einer Acetylgruppc Momacetylamiiwazoxytoluol (Azoforni

Erba), goldgelbe Nadeln yom F. 146—147°,
Y 3 | a dem nebenst. Konst. zugeschrieben wird.
\ x r  /  \  hjtt r>r>orr ^n r die Einheitlichkeit der Substanz spricht,
/  ii \  /  3 daB m it Essigsaureanhydrid nur e in  Di-

O acetylderiy. vom F. 106—107° erhalten
wurde. Die vernarbende Wrkg. des Azo- 

forms wurde m it der des Diacctylaminoazotoluols an Kaninchen yerglichen u. ais 
iiberlegen festgestellt. Die Ergebnisse dieser Unterss. sind in 2 Schaubildcm 
zusammengefaBt. (Ann. Chim. applicata 23. 140—44. Marz 1933. Mailand, Forsch.-
Lab. d. C. Erba S. A.) H ellriegel.

Shigetoshi Shibuya, U ber das Schicksal der Dehydrocholsaurc im Hundeorganimm- 
Von der yerfutterten Dehydrocholsaure wurden 2°/0 in der Fistelzelle des Yersuchs- 
hundes wiedergefunden. (J. Biochemistry 17. 159—̂62. Jan. 1933. Okayama, Biochem. 
Inst.) W a d e h n .

George W. Stayraky, Die Wirkung des Chinins auf die para.sympathische und 
die sympałhische Innervation der Speicheldriisen. Die Wrkg. des Chinins auf das para- 
sympath. System der Submasillaris besteht anfanglich in einer Verstarkung der
2-Phasenteilung der Sekretion u. hemmt dann zuerst den Initialeffekt u. dann den 
Nacheffekt. Chinin hemmt die yasokonstriktor. Wrrkg. des Sympathikus auf die Sub- 
masillaris, (J. Pharmacol. exp. Therapeutics 47. 321—38. Marz 1933. Montreal, 
Mc Gili Univ., Dep. of Physiol.) W a d e h n .

H. Marx und G. Eekhardt, Tierezperimentelle Untersuchungen iiber dic Wirkung 
des Ilaschisch. Es wurdo die Einw. von 2 Rohcannabinolen (Ciba, Bergel), yon 2 Frak- 
tionen des Rohcannabinols B e r g e l , eines Acelylcannabinols u. eines Dihydrocannabinoh 
auf Kaninchen (Ermittlung der Comealgrenzdosis) u. auf Hunde (Studium des all-
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gemeinen Verh.) studiert. Dic Praparate wurden peroral verabreicht. AnachlieBend 
wurde die Wrkg. auf dic wichtigsten Substanzen des Blutes (P, Ca, NaCl, N, Harn- 
saure, Cholesterin, Albumin-Globulinąuotient, Hiimoglobin, Blutzucker) u. auf Temp. u. 
Puls untersucht. Hierbei ergaben sich gegenuber den Rkk. des menschlichen Organismus 
wesentliche Unterschiede. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 170. 
395—406. 16/5. 1933. Heidelberg, Med. Klin.) M a h n".

K. K. Chen, H. Jensen und A. Ling Chen, Die physiologische Wirkung von aus 
den Sekreten der gemeinen europdischen Króle (Bufo bufo bufo) isolierten Substanzen. 
Das von WlELAND beschriebene Bufotalin findet sich im Sekret von Bufo bufo bufo 
(Bufo Y u lg aris) nicht. Es wurden aus dem Sekret dieser Króte 3 Substanzen isoliert: 
Cholesterin, das von 4,7% Ergosterin begleitet war, Vulgdrobufotoxin u. Vulgaro- 
bufotenin. Das Vulgarobufotoxin hat eine digitalisahnliehe Wrkg., wie durch das Myo- 
cardiogramin, Elektrocardiogramm u. den emet. Effekt erwiesen wird. Dio todliche 
Dosis bei Katzen ist 0,3 mg pro kg Kórpergewacht; es wirkt blutdruckerhohend durch 
Konstriktion der BlutgefaBe u. hat eine stimulierende Wrkg. auf den isolierten Darni 
u. Uterus. — Vulgarobufotenin erhoht den Tonus bei den Herzkontraktionen beim 
Frosch im PerfusionsYcrs. u. stimuliert den isolierten Dann u. Uterus in niedrigen 
Konzz. (1: 200000). Es steigert don Blutdruck bei entmarkten Katzen in Dosen von
0,2—0,25 mg. Dio blutdrucksteigernde Wrkg. betragt 58% des Cinobufotenins. — Da 
aus Bufo yulgaris erhaltenes Bufotoxin u. Bufotenin nicht vollig mit den aus an
deren Krotenarten gewonnenen entsprechenden Substanzen ident. sind, so werden 
die aus der Bufo yulgaris gewonnenen Stoffe durch dio Vorsilbo Vulgaro- gekennzeichnet.
— Vulgarobufotoxin, C38HęoOu N.,, in wciBen Spharoiden, F. 202° (unkorr.), Vulgaro- 
bufoteninflavianat, C13H18O2N2.C10H|,OgN2S; rotorange federfórmige Krystalle, F. 180 
bis 181° (korr.), sl. W., gibt starkę Indolrk. (J. Pharmacol. exp. Therapeutics 47- 307 
bis 320. Marz 1933. Indianapolis, Eli Lilly Comp., Lilly Res. Laborr.; Baltimore, Johns 
Hopkins Univ., Labor. for Endocr. Res.) WADEHN.

Hermann Zantop, Unsere Erfahrungen mit dem neuen Narkotikum Empan- 
Nalrium. Evipan-Natrium leistete ais Narkotikum bei chirurg.-laryngolog. Eingriffen 
ausgezeichnete Dienste. (Med. Klinik 29. 782. 2/6. 1933. Koln, Univ.-Klinik.) F ra n k .

Friedrich Panse, Das Indikationsgebiet der Sedatim. Klin. Bericht iiber die Wrkg. 
von Sedocalcium (Herst. N o v o p in -F a b r i k , Berlin-Johannistal), das ais wesentlichen 
Bestandteil CaBr2 enthalt. Dio Tabletten sind nicht hygroskop., die sedativo Br- 
Wrkg. frei von storenden Nebenerscheinungen. (Med. Weit 7- 776—77. 3/6. 1933. 
Berlin, Wittenauer Heilstatten.) F r a n k .

Paul Wanke, Zur Behawllung von Erregungszustanden aller Art mit Brosedan. 
Brosedan (Herst. T e m m l e r -W e r k e , Berlin-Johannistal) ist oin sicher wirkendes 
Sedatiyum bei Erregungszustanden aller Art. (Med. Klinik 29. 814. 9/6. 1933. Jena, 
Univ.) F r a n k .

Baumler, CalciunuMoratyl und Calciumbromatyl, zwei hochprozentige wohl- 
schmeckende Kalkprdparate. Calciumchloratyl u. Calciumbromatyl (Herst. Dr. Bey- 
RICH & Co., Neugrenssing, Sa.) sind 10%ig. wss. Lsgg. von CaCl2 bzw. CaBr2 unter 
Zusatz von Gesehmackskorrigention. Beide Praparate bewahrten sich in der Kinder- 
praxis. (Therap. d. Gegenwart 74. 288. Juni 1933. Dobeln i. Sa.) F r a n k .

S. Rubin, Uber Opolen. Opolen ist eine Ca-Verb. der Phenylchinolinearbonsaure 
mit Amidopyrin. Das Mittel kommt in Form von Dragees u. in Geleeform fur Ein- 
reibungen in den Handel. Die Dragćes wurden ohne Magenstórungen gut vertragen. 
(Med. Klinik 29. 814. 9/6. 1933. Wien, Allg. Krankenh.) F r a n k .

Mas Hochrein und Hermann Lechleitner, Zur Klinik der Digitaliswirkung. 
Erfahrungen mit dem neuen Digitalisprdparat „Digilanid". Es wird uber die klin. 
Erfahrung mit Digilanid bei Behandlung von Kreislaufstorungen berichtet. Die Wrkg. 
war zuverlassig u. rasch eintretend. (Miinch. med. Wschr. 19. 727—31. 13/5. 1933. 
Leipzig, Med. UniY.-Klinik.) F r a n k .

E. Rothlin, Zur Pharmakologie des Digilanid. Digilanid nach St o l l  u. K r e is  
ist ein chem. definiertes, isomorph krystallisiertes Gemisch von 3 Glucosiden, die den 
Hauptanteil der biol. Wirksamkeit der Digitalis lanata darstellen. Das Praparat 
besitzt die kardialen Eigg. der herzwirksamen Glykoside; die Resorptionsverhaltnisse 
sind auch bei oraler Applikation sehr giinstig. (Miinch. med. Wschr. 19. 726—27. 
13/5. 1933. Basel.) F r a n k .

S. Dietrich und H. Schwiegk, Ein neues Digitalis Lanata-Glykosid in der Kreis- 
lauftherapie. Nach klin. Yerss. an Herzkranken verschiedenen Grades mit Pandigal
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(Lanadigin) ist dieses besonders zur Durchfuhrung der Digitalistherapie mit groBen 
Dosen geeignet. Die peroral u. reotal wirksamen Dosen sind nur wenig groBer ais die 
gleich wirksamen intravenos verabreichten Dosen, so daB gute Resorption des Glykosides 
im Magen-Darcnkanal anzunehmen ist. Die therapeut. Breite des Praparates scheint 
sehr groB zu sein, denn tox. Erscheinungen treten erst bei starkerer tlbcrdosierung auf. 
(Miinch. med. Wsehr. 80. 563—64. 14/4. 1933. Berlin, II. Med. Klin., Charite.) Mahn.

Walter Werner, Tunisan, ein neues Mitłel zur Therapie des Magengeschwurs. 
Tunisan (Herst. WENDALINUSAPOTHEKE, St. Wendel/Saar) ist puh-ferisierte Schweine- 
liaut mit Zusatz von NaCl. Im Magen entsteht nach der Einnahme von Tunisan ein 
dicker, zaher Schleim, der die Magenwandungen iiberzieht u. einen mechan. Abschlufl 
herbeifuhrt. Die Erfolge waren sehr gut. (Therap. d. Gegenwart 74. 287—88. Juni 
1933. Neunkirchen, St. Josefskrankenh.) F r a n k .

R. Hey, Die Wirkungen metallischen Quecksilbers auf den menschlichen Organismus. 
(Selbstmordtersuch mit metallischem Hg.) Selbstmordvers. einer 35-jahrigen Frau durch 
intravenose Injektion von metali. Hg. Nach kurzdauernden Vcrgiftungserscheinungen 
symptomenlose Einheilung des Hg in den Yerschiedenen Organen. Die makroskop. u. 
histolog. Befunde werden mitgeteilt. (Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 21. 257—68. 2/6. 
1933. Greifswald, Univ., Inst. f. gerichtl. Med.) F r a n k .

K. K. Chen, Charles L. Rose und G. H. A. Clowes, Amylnitrit und Cyanid- 
vergiftung. Die intravenósc Injektion von Methylenblau schutzt Hunde vor der doppelten 
Menge der sonst todlichen Dosis von subcutan injiziertem NaCN. Die Einatmung ron 
Amylnitrit hat eine besonders protektive Wrkg. u. schiitzte Hunde vor dem Tode 
bei Verabfolgung der 4- bis 4,5-fachen letalen Dosis. Bei Cyanvergiftung beim Menschen 
ist sofort Amylnitrit alle 3 bis 5 Min. je 15—30 sec lang einatmen zu lassen; daneben 
ist Magenausspulung usw. anzuwenden. (J. Amer. med. Ass. 100. 1920—22. 17/6. 
1933. Indianapolis.) W a DEIIN.

Hans Horst Meyer und Rudolf Gottlieb, Dio esperimentelle Phannakologie ais Grundlage der
Arzneibehandlung. 8. Auf]., neu bcarb. von Hans H. Meyer u. Ernst E, Pick, Berlin:
Wien: Urban & Schwarzenbcrg 1933. (XIII, 813 S.) gr. 8°. M. 30.—; Lw. M. 32.—. 

Hoare’s Veterinary m ateria medica and therapeutics. 6th ed., ed and rov. by J. K. Oreig.
London: Bailltóre 1933. (618 S.) 21 s. net.

F. Pharmazie. Desinfektion.
G. Daltz, Zur Prufung des Ampullenglases. Die Prufung des Ampullenglases 

nach DAB. 6 ist unzweckmaBig. Sie sollte yielmehr an den unzerkleinerten Ampullen 
erfolgen, da nur die Alkaliabgabe von dereń Innenflache von Bedeutung ist. Einzel- 
heiten im Original. (Pharmaz. Ztg. 78. 482—83. 6/5. 1933. Leipzig, Kreuz-Ap.) D e g n e r .

E. Schroff, Die Herstellung der Tabletten. Vorschriften u. Verff. aus der Prasis. 
(Pharmaz. Ztg. 78- 471—73. 480—82. 6/5. 1933. Wiesloch, Anstalts-Ap.) DEGNER.

Hedwig Langecker, Bemerlcung zu der Arbeit: Das Adsorptionsvermogen von 
Medizinalkohlen lierischer und pflanzlicher Herkunft. Erwiderung an K r c z i l  (C. 1933.
I. 2974). (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 74. 274—75. 4/5. 1933. Prag, dtsch. 
Univ.) _ DEGNER.

E. V. Christensen, Uber Stabilisierung ton Wasserstoffsuperozydlosungen. Die 
vom Vf. durchgefuhrten Verss. zeigen, daB mit 0,l°/oo Pbenacetin die beste Stabili
sierung erzielt werden kann. (Arch. Pharmac. og Chem. 40 ( 90). 227—35. 15/5. 1933. 
Kontroll-Lab. d. Apothekervereinigung Danemarks.) E. M a y e r .

Wolfgang Schneider, Uber Herstellung und Aufbewahrung von Stryćhnostinktur 
und -extrakt. (Ergebnisse der METTRER-Stiftungsarbeiten, 1931/32.) Bei der Herst. 
des Extractum Strychni u. der Tinctura Strychni nach D.A.-B. 6 treten Alkaloid- 
rerluste bis zu 70% bzw. 28% ein, wobei zu beriicksichtigen ist, daB die Alkaloidbest. 
in der Tinktur gemaB D.A.-B. 6 nach einem anderen Verf. erfolgt ais die in den Samen. 
Zusatz von 1% NajC03 zum Menstruum yerbessert die Ausbeuten etwas. Der Zer- 
kleinerungsgrad der Drogę ist ohne erheblichen EinfluB. Bei der Aufbewahrung findet 
eine Abnahme des Alkaloidgeh. in der Tinktur, am starksten im direkten SonnenJicht, 
s ta tt; Flaschen aus Jenaer Glas sind fur dio Aufbewahrung zu bcvorzugen. Beim 
E strak t ist eine Minderung des Alkaloidgeh. bei der Aufbewahrung nicht sicher erwiesen. 
(Apoth.-Zg. 48. 655—57. 3/6. 1933.) D e g n e r .

W. Poethke, Zur Theorie galenischer Zubereitungen: Uber Emuhionen. Vortrag. 
(Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 74. 313—18. 25/5. 1933.) DEGNER.
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Giuseppe Nobili, Uber die Herstdlung von Eisenlebertran und Jodeisenlebertran. 
In Fortsctzung seiner Arbeit (vgl. C. 1933. I. 3966) bringt Vf. eine Zusainmenstellung 
der erprobten Vorschriften zur Herst. von Jodeisenlebertran. Um Zera. mogliohst 
auszuschlieCen, empfieblt es sich, Eisen- u. Jodeisenlebertran nur in kleinen Mengen 
herzustellen u. in kleinen, ganz gefiillten, gut verschlossenen Flaschen aufzubewahren. 
Fiir die Zers. verantwortlich ist vor allem 0 2. (Boli. chim. farmac. 72. 281—93. 30/4. 
1933.) G r i m m e .

Louis Gershenfeld und Ruth E. Miller, Die bakłericide Wirksamkeit zwei- 
prozentiger Phenolsalben. 2°/0ig. Phenolsalben mit Paraffin, allein oder +  Wollfett, 
ais Grundlage u, mit Zusatzen von 0—30% W. wirken auf Staphylococcus aureus auf 
Agarplatten weder totend, noch wesentlich hemmend. Fiir solche Mittel, die wegen 
ihrer baktericiden Eigg. Anwendung finden, sollten andere Salbengrundlagen gewahlt 
werden (ygl. nachst. Ref.). (Amer. J. Pharmac. 105. 186—93. April 1933. Philadelphia 
Coli. Pharm. Sci.) D e g n e r .

Louis Gershenfeld und Ruth E. Miller, Salbengrundlagen fiir bakłericide Mittel. 
Aus yerschiedenen Salbengrundlagen, die 0  1 - i n - W. - Emulsionen darstellen, mit 
2% Phenol oder 0,1% HgCl2 bereitete Salben erwiesen sich, auf i l iro  baktericide Wrkg. 
gepriift, den Salben mit W. - i n - 0 1 - Emulsionen ais Grundlage (vgl. vorst. Ref.) 
iiberlegen. — D o r Unterschied wird dadurch erklart, daB im Falle der Ol-in-W.-Emulsion 
das dio Fetteilchen umhiillendo W. ais LSsungsm. nach auBen wirken karm, wahrend 
es im anderen Falle, von einer Fetthulle umgeben, darin behindert ist. — Fiir die 
kommende U. S. P. XI. worden zu dem besprochenen Zweck wassermisehbare Salben
grundlagen nach Art der „yanishing creamcs“ empfohlen. (Amer. J . Pharmac. 105. 
194—98. April 1933. Philadelphia, Coli. Pharm. Sci.) D e g n e r .

Erich SchweiBinger, ViscositdtsprUfung bei Vaselin. Bei Vaselin ist die Priifung 
der Yiscositat wichtig (vgl. H o l d e r m a n n , C. 1929. II. 2705). In  dem auch von 
H o l d e r m a n n  angegebenen App. zeigte bestes gelbes Vasolin (Chcsebrougli, F. 38°) 
eine Viscositat yon 17' 15", bestes weiBea (Wilburine, F. 44°) 12' 19". (Apoth.-Ztg. 48. 
G30. 27/5. 1933. Dresden, Johannis-Ap.) D e g n e r .

G. de Navarre, Biologische Hautsalben. Besprechung der besonderen Darst.- u. 
der Wirkungsweiso von Antiyirus-, Hormon- u. Enzymhautaalben. (Manufactur. 
Chemist pharmac. Cosmotic Perfum. Trade J . 4. 164—65. Juni 1933.) D e g n e r .

A. O. Bentley, Schnupfen und Erkalłungen. Vorschriften fiir Mixturen. Inhala- 
tionen, Salben, Riechsalz, Schnupfpulyer, Pastillen usw. (Manufactur. Chemist phar
mac. Cosmetio Perfum. Trade J . 4. 161—63. 178. Juni 1933.) D e g n e r .

Alexander Peter Tawse Easson und Frank Lee Pyman, Die chemische Kon- 
stilułion von olloslichcn basischen Wismulsalzen. (Vgl. B o o t’S P u r e  D ru g  Co., Pym an 
u. Easson, E. P. 381362; C. 1933. I. 458.) Dio bisherige Literatur iiber olloaliche 
Bi-Salze organ. Sauren wird besprochen. Es wurde gefunden, daB dio Bi-Salze von 
Dicarbonsauremonoathylestern nur dann in 01 1. sind, wenn sie eine unyerzweigte 
Ketto enthalten; Verbb. mit yerzweigten Ketten liefem Bi-Salze, die zwar in Bzl., 
aber nicht in Oliyenól 1. sind. Die bas. Bi-Salze der l-Acetoxy- u. l-Propionyloxy- 
hexahydrobenzoesauro sind in 01 sil. u. geben bestandige Lsgg.; die Salze der 2-Acyl- 
oxyhexahydrobenzoesauren sind swl. (1—2%). Einfache a-Acetoxyfettsaurcn, wie 
Acetylgtykolsauren u. a-Acetoxyisobuttersaure, geben ebonfalls keino óllósliehen Salze, 
dagegen erhalt man bei den hoheren Gliedern bessero Ergebnisse. Das BiO-Salz der 
a-Acetoxyónanthsauro 1. sich zu 2%> das der a-Butyryloxyónanthsaure zu 3,8%; dio 
Lsgg. sind aber unbestandig, werden trub u. setzen beim Aufbewahren einen weiBen 
Nd. ab. — Die auf Grund der Loslichkeit der Salze halbveresterter Dicarbonsauren 
gemaohte Annahme, daB die Loslichkeit durch CO-Gruppen beeinfluBt wird u. auf 
ahnlichen Grundlagen beruht wie die Loslichkeit der Acetylacetonmetallyerbb., enries 
sich ais unhaltbar. — Bas. Ri-8-phenyl-a.-methylpropionat ist entgegen der Angabo 
yon M ignot (Presse Med. 1929. 1545) nur zu 1,4% in 01 1.; das n. Bi-Salz ist 11. — 
Ein bas. Bi-Salz der Camphercarbonsaure konnte nicht erhalten w’erden. — tz-Carb- 
iithoxycyclohexylessigsdure, Cn H180 4, durch Halbyerseifung yon Cyclohexylmalonester 
mit ŃaOH in 90%ig. A. Prismen aus PAe., F. 22°. Ausbeute theoret. KCn l I 170 4, 
Nadeln aus verd. Aceton. Bas. Bi-Salz (,,Sto.bisrmol“), C11H170 1-Bi0, gelb, amorph, 
unl. in W., wL in A., 11. in anderen organ. Fil., in w. 01ivenól bis zu 15% Bi-Geh. — 
Cyclohexylmalonsduredńnethylester, Cn Hlft04, Kp.12 140°. Dipropylester, C15H260 4, 
Kp.12 166°. Dibutylester, C17H30O4, Kp.12 185°. Durch Halbyerseifung erhalt man die 
entsprechenden Monoalkylester: <x-Carbomethoxycyclohexylessigsdure, ^oHio01, Nadeln,
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F. 74°. CI0H16O4-BiO, L. [ =  Loslichkeit in Olivenol] 8,9% Bi. a-Carbopropylozy- 
cyclohexylessigsdure, C[2H190 4-Bi0, L. =  15,8%. <x-Carbobulyloxycyclohexylessigsaure, 
C13H220 4, Nadeln, F. 45°. C13H210 4-Bi0, L. =  15,3%. — Bas. Bi-Cyclohezylmalomt 
ist unl. in Bzl. u. Oliyenol. -—- 1-Acetoxyhexahydrobenzoesdure, CBH140 4, Nadeln aus PAe.,
F. 108°. CjHjjOj-BiO, L. =  7,0%. l-Propionyloxyhexahydrobenzoesaure, C10HlsO(, 
Nadeln aus PAe., F. 58—59°. CjdHj^Oj-BiO, L. =  16%. Bas. Bi-l-oxyhexahydro- 
benzoat, C7H120 3-Bi0, unl. in Oliyenol. — 2-Aceloxyhexahydrobenzoesdure, CaHu0,, 
durch Acetylicrung yon Hesahydrosalicylsiiure, F. 96—101°. 2-Propionyloxyhua- 
hydrobenzoesaure, C10H10O4, Sirup. L. der bas. Bi-Salze 1,9 u. 1,1%. — a-Carbalhozy- 
a-methyl-p-phenylpropionsaure, C,3H]60 4, durch Halbyerseifung des entsprechenden 
Malonesters, Nadeln aus PAe., F. 63°. Ci3H160 4-Bi0, unl. in Ol. — a-Carbathoxy- 
n-capronsaure, CBH160 4, Sirup. Bi(CBH150 4)3, 11. in A., Bzl., Oliyenol. C9HI504-Bi0,
1. in A., Bzl., L. =  1,0%. — Wismutlavulinat, (C5H70 3)3Bi, wachsahnliche Krystalle
aus Bzl., unl. in Oliyenol. — a.-Acdoxydnanthsdure, C9H160 4, aus der Osysaure u.
CH3-COCl, Sirup. C9H150 4 • BiO, L. =  2,1%. a.-Butyrylóxyonanłhsdure, C ^^O j 
Sirup. L. des bas. Bi-Salzes 3,8%. Verh. der Lsgg. s. o. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & 
Ind. 52. Trans. 97—99. 7/4. 1933. Nottingham, Boots Puro Drug Co. Ltd.) Oc.

E. Philippot, Beziehungen zwischen der Konstitution und den sympalhomimetischen 
Eigenschaften der dem Adrenalin naliestehenden Substanzen. Das Adrenalin selbst ist

i i i die starkst wirksame dieser Verbb. Die groBte Wrkg. kommt
",—C—C—N allgemein nobenstehender Struktur zu. Einfiihrung einer p- oder

1 1 1 m- oder noeh besser p- u. m- oder alkoh. OH-Gruppe erhokt die
Aktivitat, doch miissen die H-Atome der OH-Gruppen frei sein. 

Einfiihrung koinpliziertercr Gruppen niindert oder beseitigt die Aktivitat. Umfang- 
reiches Literaturverzeichnis. (J. Pharmac. Belgic[ue 15. 305—08. 325—31. 7/5. 1933. 
Liśge, Univ.) Df.GNER.

Konrad Schulze, HypnotiJca. Besprechung der Konst. u. Wrkg. von Bromural, 
Adalin, Sedormid, Abasin, Dormen, Veronal, Proponal, Luminal, Phanodorm, Dial 
(Curral), Noctal, Pernocton, Sandoptal, Somnifen, Prominal, Evipan u. den Salzen 
einiger dieser Verbb. Analytisches. (Manufaetur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. 
Trado J . 4. 129—33. 145. Mai 1933.) D e g n e r .

Lise Wunnser, Unlersuchung einiger Organpuher im Hinblick auf ihren Oehalt an 
reduziertem Glutathion und ihr Reduklionsvermógen gegeniiber dtm Cystin. FabrikmiiBig 
durch Trocknen der frischen Breie bei 0° im Vakuum iiber H2S04 bereitetc, nicht ent- 
fettote, in hermet. yerschlossenen Metalldosen konservierto Pulver folgender Organe 
wurden auf ihren Geli. an reduziertem Glutathion (SH-Gruppen), auf ihr Autored.- 
Vermogen (Vermehrung der SH-Gruppen nach 2 Stdn. bei 38—40°) u. auf ihr Red.- 
Vermogen gegeniiber Cystin (— >-Cystein) untersucht: Ovarium, Thyreoidea, Mamma, 
Ben, Pankreas, Splen, Thymus, Hepar, Testes, Plazenta, Jlyokard, Cortex u. Glans 
suprarenahs u. Hypophysis anterior. pn der frischen Breie 6,6—6,8, 2 Stdn. konstant 
bei 38°; ph der Pulver 5,8—6,2, konstant wahrend der Vers.-Zeit. Tabellar. Zusammen- 
stellung der ermittelten Werte im Original. — Der Geh. an Glutathion (SH-Gruppen), 
das Autored.-Verm6gen u. das Red.-Vermogen gegeniiber Cystin waren in den Pulvern 
zwar geringer ais in den frischen Organen, aber doch noeh betrachtlich. Das Leber- 
pulver war das aktivste. (J. Pharmac. Chim. [8] 17 (125). 327—31. 1/4. 1933. Lab. 
Choay.) DECKER.

G. Gatti und R. Cajola, Medizinische Eigenschaften des Moschus. Yerwendung 
des tier. Moschus ais Heilmittel gegen ansteekende Krankheiten u. Impotenz. (Ri'"- 
ital. Essenze Profumi 15. 84—86. 15/3. 1933.) E llm er.

W. Peyer und K. Kuntze, Unlersuchungsergebnisse, einiger Spezialitaten und 
Geheimmittd. Tabakex (L abo ra-V erlaG , Berlin), AgN03-Lsg. (0 ,2% ) in Pfefferminz- 
wasser. — Kolatabletten „Immerfroh“ (IMMERFROH-G. 51. B. H.), 40% K o la n u B b e s ta n d - 
teile, 1,6%  Koffein. — Marylmi-Creme (W ilhelm  D e t te ,  Berlin), schneeweiBe, 
Al(OH)3- u . KCl-haltige Kreme. — Aok-Manddkleie u .  -Seesand- (ExTE RIK U L TU R , 
Seebad Kolberg), fast nur RoBkastanienmehl u. 10 bzw. 47,2%  in HCl (10% ) unl. M. — 
Fortigen (wie yorher), wahrscheinlich NaCl-Lsg. (4% ) in A. (5% ), 0 ,2 %  ath. Ole u. 
Anilinfarbstoff. — Antiepileplięue Uten (Lab. FanyaU , Prof. Dr. DKLARCE-FAXYAV, 
Apotheker, Lille), 98% K B r, daneben Baldriansaureester u .  Anilinfarbstoff. — 
gegen Zuckcrkrankheit (Teeversand der Frau Brf.ITUNG , Altenbrak), Herba Eąuiseti 
arvensis. — Original Marcaliusi-Tee („MaRCALUSI“ chem. pharm. Lab., Koln), Herba 
Orthosiphonis staminei. — Dr. Gerhard Schmidts „Tee fiir Alle" (Chem. Lab. Dr.
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Gerhard S c h m id t , Breslau 1), Flores Primulae cuin calycibus ca. 40, Herba Eąuiseti 
arrensis, -Rubi fruticosi, -Millcfolii, Fructus Foeniculi, Folia Menthae piperitae, 
Flores Sam buci ca. aa 10, Folia B etu lae  ca. 5. — Eugenios-Tee (Chem. pharm. Lab. 
, ,E u g e n “) , Folliculi Sennae. — „Silmna^-Alpenkraułertee ( „ S i lv a n a - T e e - V e r -  
t k ieb“ , Augsburg), Herba Galcopsidis. — Dr. Janssens Entfełtungstee (Chem. Fabrik 
Dr. JANSSEN, Berlin-Charlottenburg), Folia Sennae Tinncvelly ca. 100, Folliculi- 
ca. 17, Folia Betulao ca. 80 u. Fucus vesiculosus ca. 3. — „Arka“-Tee (Arka-Tee- 
Vertrieb, Giinther K o r s c h ,  Berlin-Maricndorf), Herba Eąuiseti ca. 22, Folia Betulae 
ca. 33, Folia M ate ca. 10 u. Herba Millefolii ca. 35. — Zahnpaste Prodenta (nicht an- 
gegebcn); das T ubenm aterial b estand  aus fast 100%  Pb neben  Sb  u. Zn u. war m angel- 
haft mit Sn plattiert. Die Pastę enthielt trotzdem nur kleinsto Spuren Pb. (Apoth.- 
Ztg. 48. 600— 02. 20/5 . 1933. Breslau.) D e g n e r .

—, We Pe's Every Prdloil. Bcrichtigung der Herstellerfirma zu der C. 1933.
II. 88 ref. gloichnamigen Arbeit von R o j a h n  u. F a c h m a n n . Im Widerspruch zu
ROJAHN wird u. a. behauptet, es sei ein Liniment init nur ca. 42% W. u. 33% vor- 
schiedencn ath. Olen. (Apoth.-Ztg. 48. 657. 3/6. 1933.) D e g n e r .

C. A. Rojahn, Nochmals We Pe's Every Prelloil. (Vgl. C. 1933. II. 88.) Er- 
widerung auf die vorst. ref. Bcrichtigung der Herstellerfirma. (Apoth.-Ztg. 48. 657. 
3/6. 1933. Halle [Saalo], Univ.) D e g n e r .

L. E. Warren, Einige Beobachtungen iiber die Konstanten des Oles von Mentha
spicala (viridis) L. Mehrere Muster wurden untersucht. Bei der Carvonbest. wurde 
das U.-S.-P.-Yerf. dadurch ausfiihrbar gemacht, daB zur Neutralisation eine Lsg. 
mit 35 (statt 5) %  NaHS03 gebraucht wurde (vgl. S c h m a l f u s z , W e r n e r  u. K r a u l , 
C. 1932. I. 2104). Gefunden wurden D.“ M 0,9207—0,9270, n2“ =  1,4810—1,4870, 
[a]20 =  —45,05 bis —59,65, Carvon 53,6—66,1%; das Rektifikat eines mindestens 
15 Jahre alten Musters zeigte nur geringfugige Abweichungen. Es wird die Fest- 
setzung folgender Grenzfordcrungcn fiir U.S.P. XI. vorgeschlagen: [a] =  —-48 bis 
—59° (U.S.P. X. —38 bis —56°), Carvongeh. nicht <  50% (U.S.P. X. nicht <  43%). 
(J. Amer. pharmac. Ass. 22. 294—97. April 1933. Food and Drug Administration.) D e g .

E. Rupp, Nochmals Ersatzmittelunfug. Ais ,,Phanodorm-Ersatz“ an ein KLranken- 
haus gelieferte, ais „Acid. diaethyl-Dipropylbarbituric." bezeichnete Tabletten ent- 
hielten das gleiche Gemiseh von Phenazetin u. Phenylallylbarbitursaure wie die C. 1933.
I. 3102 erwalinten „Cyclohexenylbarbitursaure“-Tabletten. (Apoth.-Ztg. 48. 629—30. 
27/5. 1933. Breslau.) D e g n e r .

E. Homann, Per-Abrodil. Per-Abrodil (I. G. F a r BEN) ist 3,5-Dijod-4-pyridon- 
N-essigsaures Diathanolamin. Das Praparat, intraven5s angewendet, leistet ais Kon- 
irastmittel bei der Rontgenographie der Harnwege hervorragende Dienste. (Therap. d. 
Gegenwart 74. 260—62. Juni 1933. Rheinhausen, Kruppsches Bertha-Krankenh.) Fk.

— , Zahnpasteribereitung. Mengenverhaltnisse der wichtigsten Grundstoffe. 
(Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J .  4. 140. 145. Mai
1933.) E l l m e r .

Wilhelm Westermann, Desinfektionsversuchc mit Isopropylalkohol und Athyl- 
alkohol unter Zusatz eines Seifcnprciparates Baktol. Der Desinfektionswert der aliphat. 
Alkohole ist nicht gleich, sondem nimmt mit steigender Stellung in der Reihe der 
Homologen zu; durchweg erwies sich in den Vcrss. m it A . u. Isopropylalkohol, sowohl 
in vitro ais aueh im Handedesinfektionsvers., ein 50%ig. Isopropylalkohol von gleicher 
Wrkg. wie ein 70%ig. A. Sehr gute Desinfektionsergebnisse wurden mit 30%ig. Iso- 
propylalkohol unter Zusatz von 1% Baktol erzielt, Reizungen der Hande wurden nicht 
beobaehtet, der unangenehme A.-Geruch des Isopropylalkohols wurde durch Zusatz 
yon Baktol aufgchoben. (Z. Hyg. Infekt.-Krankh. 115. 154—65. 8/4. 1933. Mun
ster i. W., Univ., Hygien. Inst.) F r a n k .

C. E. Coulthard, Die Sterilisalion pharrnazeutischer Zubereitungen. I. Uber Hitze- 
stcrilisation. — II. Uber die Sterilisation u. Abfiillung von Zubereitungen in Ampullen. —
III. Einzelnc Verff. der Hitzestcrilisation. — IV. Sterilisation durch Filtration. —
V. Sterilisation durch chem. Mittel. — VI. Anregungen fiir zukiinftige Arbeiten. 
(Pharmac. J. Pharmacist 130 ([4 ] 76). 266. 14 Seiten bis 383. 6/5. 1933. Nottingham, 
Boots Pure Drug Co.) D e g n e r .

W. Bonde, Uber Sterilisieren von Nalriumbicarbonatlosung. Das Verf. zur Sterili- 
satiou von NaHC03 nach M ih a l o v i c i  (C. 1933. I. 3737) wird abgelehnt, da nach 
verachiedenen Autoren (u. a. E s c h e n b r e n n e r , C. 1933.1. 3102) A. u. A. fiir gewohn- 
lich selbst nicht steril sind u. A. durcliaus nicht alle Sporen abzutóten vcrmag. (Phar-
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maz. Zentralhalle Deutschland 74. 285—86. 11/5. 1933. Zwickau, Ap. d. Staatl. 
Krankenstiftes.) D e g k e r .

Fride Komer, Berlin, Herstellung ton Carbonatzn ąuaieniartr Ammmiumbam, 
die wenigst-ens 1 Oxyalkylgruppe enthalten, dureh Einw. von tertiaren Basen auf 
AlkyIenoxyde in Ggw. von W. u. C02. — Man leitet z. B. 44 g Athylenozyd u. 44 g CO, 
in eine Lsg. von 59 g Trimethylamin in 11 W. Man erhalt beim Eindampfen der M. in 
quantitativer Ausbeute Cholincarbonat. — Ebenso kann man Triathanolamin zu Telra- 
athanolammoniumdicarbcmat (I) (Mol.-Gew. 255), — Pyridin zu Ozypropylpyridinium- 
dicarbonat (II) (Eintropfen von Propylenoxyd in wss. Lsg. von Pyridin bei 65° unter 
Einleiten von C02), —: Chinolin zu Ozyathylchinoliniumdicarbonat umsetzen. — Au& 
den Carbonaten lassen sicb leieht reine Salzo anderer Sauren, z. B. Cholinrhodanii,
— das I entsprechende Salicylat, — das II entsprechende Oleał, — ferner aus trockenem 
Trimethylathanolammoniumcarbonal in Amylalkohol oder Xylol durch mehretd. Er
hitzen m it Oleinsaure ein pastenfórmiges Oleat erhalten. Auch Salze von Sulfonierungs- 
prodd. lassen sich darsteUen. — Die Prodd. sind fiir Heilmittel oder Salberibereitung, 
die Salze auch fur Textilbearbeitungszwecke brauchbar. (E. P. 379260 vom 28/4.
1932, Auszug ver6ff. 15/9. 1932. D. Prior. 29/4. 1931. F. P. 736107 vom 29/4. 1932, 
ausg. 19/11. 1932. D. Prior. 29/4. 1931.) ALTPETEK.

Anticoman-Ges. m. b. H ., Berlin-Halensee, Herstellung wa-sserloslicher Poły- 
melhylendiguanidinsalze. Es wird in bekannter Weise Deka- oder Dodekamethylendiamin 
mit Ouanidinrhodanid druch Zusammenschmelzen der Komponenten u. Umsetzen des 
Rk.-Prod. mit K2C03 Deka- oder Dodekamethylendiguanidincarbcmat hergestellt u. 
durch Umsetzen m it Weinsdure oder Phosphorsaure die entsprechenden diwein- oder 
diphosphorsauren Salze gewonnen. — Z. B. ist das Dekamethylendiguanidinditartrat 
ein farbloser Sirup, der 11. in W., unl. in Aceton, Chloroform u. CC14 ist. Das Deka- 
methylendiguanidindiphosphat vom F. 110° ist ebenfalls U. in W., wl. in w. A. u. unl. 
in A. Dio Salze finden zur Erniedrigung des Blutzuckers bei Diabetikern klin. Ver- 
wendung. (F. P. 735 087 vom 17/4. 1931, ausg. 3/11. 1932. D. Prior. 1/9. 1930. E. P. 
376 806 vom 7/4. 1931, ausg. 11/8. 1932. Schwz. P. 156 610 vom 7/4. 1931, ausg. 
1/11. 1932.) Eben.

Simon Joseph Dannenberg, New York, V. St. A., Herstellung von wasserloslkhn 
Vitaminkonzentraten. Vitaminkaltige Stoffe, wie Reisschalen, Hefe, Weizenkeimlinge, 
werden mit W., verd. Saure, A. oder anderen geeigneten Lósungsmm. extrahiert. Die 
erhaltene vitaminhaltige Lsg. wird m it Fullererde oder ahnlichen Stoffen behandelt, 
aus denen das absorbierte Vitamin mit alkal. Lsgg. gewonnen wird; man kann auch die 
Vitamine aus der Lsg. m it einem Gemiseh von A. u. CC14 oder A. u. Chlf. abtrennen. 
(E. P. 390 378 T o m  15/7. 1932, Auszug veroff. 27/4. 1933. A . Prior. 7/5. 1932.) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung herztcirksamtr 
Stoffe in gereinigter Form. Hierzu vgl. E. P. 371 550; C. 1932. II. 1654. Nachzutragen 
ist, dafl ais Ausgangsstoffe Herzen, Muskeln, Serum, Blutkuchen, Driiscn, Organe, 
tier. Haut, verwendet werden kónnen. Zur Fiillung der von Phosphaten befreiten 
Extrakte kann man z. B. auch ammoniakal. Ag-Lsg. oder HgCl2-Lsg. benutzen. 
(Oe. P. 132 842 vom 6/3. 1931, ausg. 10/4. 1933. D. Prior. 14/3. 1930.) A l t p e t e b .

Chemische Fabrik vonHeyden Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zumDesetm- 
bilisieren ton kolloidalen Thoriumdiozydlosungen. Kolloidale T h02-Legg., wie sie 
z. B. fiir Rontgendiagnostik benutzt werden, lassen sich durch Sohutzkoll. stabilisieren, 
indem man z. B. ihnen 10% einer Amylose zusetzt. Diese wird z. B. derart hergestellt, 
daB man Reisstarke mit Oxalsaure u. W. 4 Stdn. bei 115— 120° im Autoklafcn kocht, 
dann dialysiert u. durch Eindampfen konz. Die m it Schutzkoll. yersehene Th02-Lsg- 
wird neutralisiert. (F. P. 740 229 vom 20/10. 1931, ausg. 23/1. 1933.) HpRN.

Huco Chemische G. m. b. H., Miinchen (Erfinder: R. Eberhard), Gewinnung 
ton Humuskolloiden, dad. gek., daB man auf humose Stoffe beliebiger Art, z. B. Torf, 
Braunkohle, KaBlerbraun, wasserlosliche N-haltige organ. Verbb. mit neutraler oder 
schwach alkal. Rk. einwirken laBt, ausgenommen Amidę von einwertigen einbas. Fett- 
sauren, wasserlosliche Oxime u. Anilide, aber einschlieBlieh Carbanilid. — G eeignete 
organ. Stoffe sind: Hexamethylentetramin, Hamstoff, Rcsorcin, Sulfohamstoff, Pyn- 
din o. dgl. Die so gewonnenen Prodd. dienen fiir gewisse, nicht naher erlauterte nudizin. 
u. photograph. Zwecke. (Schwed. P. 73 304 vom 6/12.1929, ausg. 22/12. 1931.) DREWS.

Siemens & Halske A.-G., Berlin, Sterilisation ton Flussigkeiten mittels gertn ger  
Mengen ton Metallen. Die sich anod. lósenden Metalle werden in Form von Faden
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angewendet, wobei die Elektroden bipolar gekuppelt sind u. man mit Wechsel- 
8trom arbeitet. (P. P. 743 096 vom 24/9, 1932, ausg. 23/3. 1933. D. Prior. 25/9.
1931.) S c h u t z .

GL Analyse. Laboratorium.
A. J. V. Underwood, Graphische Schdtzung der logarithmischen miltleren Ternpe- 

raturdifferenz. Fiir die Ermittlung des logarithm. Mittels 0 m zweier Temp.-Diffe- 
renzen Q1 u. 0 2 nach der Formel: 0 m =  {01 — 0 2)/(loge 0 , — log  ̂0 2) werden yer
schiedene graph. Methoden vorgeschlagen. Einzelheiten vgl. Original. (Ind. Chemist 
chem. Manufacturer 9. 167—70. Mai 1933.) R. K. M u l l e r .

Eugene W. Blank, Mikroschmelzpunktbeslimmung mit dem Thieleschen Apparat. 
Das Thermometer wird nicht direkt in die FI. eingetauęht, sondem steht in einer genau 
fixierten Rtfhre, die Substanz befindet sich nicht in einer Capillaren, sondem zwischen 
zwei Stiickchen Mikroskopdeckglas, das Schmelzen wird mit einem schwachen Hori- 
zontalmikroskop yerfolgt. Auf stets gleich hohe Ftillung des App. u. langsames Heizen 
muB geachtet werden. Die Korrektur fiir Kaliberfehler u. herausragenden Faden 
wird fur yerschiedene Tempp. mit reinen Substanzen von genau bekanntem F. be
stimmt u. graph. interpoliert. Die Unsicherheit betragt wenigo Zehntel Grad. Die 
Methode ist der ublichen yorzuziehen. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 74—75. 
15/1. 1933. Allentown, Pa.) .  W. A. R o th .

W. Gurr, Ueizbare Nutschen nach Buchner. Vf. schildert dio Vorteile der Filtration 
bei erhohter Temp. u . beschreibt drei B U C H N E R -N utschen typen  mit dampfbeheiztem 
Mantel (n. u. doppelte Hohe) u. m it heizbarem Mantel u. Boden unter Angabe der 
Anwendungsgebiete. (Chem. Fabrik 6. 248—49. 7/6. 1933. Spandau, Lab. der Porzellan- 
manufaktur W. Haldenwanger.) R. K. M u l l e r .

Jose Piazza, Gasomelrisches Verfahren zur Bestimmung von Dichten fester Stoffe.
Zur Best. der D. kleiner Substanzmengen yerwendet Vf. zwei am einen Ende zu kleinen 
Kugeln erweiterte Capillarróhrchen, dereń eines mit der zu untersuchenden Substanz 
beschickt wird. Die beiden Rohrchen werden dann in waagerechter Lage mit Hg ge- 
fiillt u. die Meniskusversehiebungen bei Druck&nderungen mittels eines anschlieBenden 
Hg-NiveaugefiiBes abgelesen. Mit Hilfe einer graph. Konstruktion laBt sich die D. 
bzw. das Vol. der eingewogenen Substanz ermitteln. (An. Inst. Invest. cient. tecnol.
1. N r. 3. 64— 70. 1930.) R . K . M u l l e r .

Guido M. Dreosti, Uber Yolumeter fiir fes te Kórper. Eine einfache Vorr. nach 
dem Prinzip des Siphons wird empfohlen. Die durch den festen Korper verdrangto 
W.-Menge wird durch Abhebem gemessen. (Science, New York [N. S.] 76. 598—99.
1932. Cape Town [Siidafrika], Low Temp. Res. Lab.) S k a l ik s .

Max Ulmann, Uber die Beslimmung osnwlischer Drucke durch isołherme Destil-
lation. II. (I. ygl. C. 1932. I. 256.) Zur Best. des osmot. Druekes werden ein GefaB 
mit Lsg. u. ein GefaB mit reinem Lósungsm. in einen evakuierten Raum gebracht, 
so daB das Lósungsm. yon der einen FI. zur anderen mit yerhaltnismiiBig groBer Ge- 
schwindigkeit isotherm iiberdest. kann. Die iiberdest. Fl.-Menge wird yolumetr. ge
messen. Die Oberflache des reinen Lósungsm. wird in einer porósen Platte durch 
Capillarkrafte festgehalten u. kann aufler dem Gewicht des Lósungsm. noeh das Ge- 
'richt einer daran anschlieBenden Hg-Saule tragen. Durch Veranderung der Hohe dieser 
Saule laBt sich der Dampfdruck oberhalb des reinen Lósungsm. yariieren; der Zug 
derjenigen Saule, welche den Dampfdruck des Lósungsm. gleich dem Dampfdruck 
der Lsg. macht, ist gleich dem osmot. Druek. Anstatt diese Hohe der Hg-Saule durch 
Einsteliung der Destillationsgeschwindigkeit Nuli zu ermitteln („stat. Arbeitsweise") 
miBt Vf. die Destillationsgeschwindigkeit bei yerschiedenen Hóhen der Hg-Saule 
(„dynam. Arbeitsweise"). Bei jeder Hohe der Hg-Saule ist die iiberdest. Menge der 
Zeit proportional, der Proportionalitatsfaktor ist die Destillationsgeschwindigkeit; 
diese ist wiederum yon der Hohe der Hg-Saule linear abhangig; daher kann die zur 
Destillationsgeschwindigkeit Nuli gehórige Hg-Hóhe leicht graph. bestimmt werden. 
Unter Verwendung der prakt. Erfahrungen an Messungcn wss. Lsgg. konstruiert Vf. 
eine Apparatur fur JSisessig. Es erwies sich ais notwendig, eino Platte mit feineren Poren 
zu verwenden ais bei XV.; man yerwendet eine Jena Glasfilterplatte G 5, mittlere Poren- 
weite 1,5 /i. Bei Eisessig gelingt es, dio Dest. sowohl yon der Lsg. zum Lósungsm. 
ais auch in umgekehrter Richtung zu leiten, so daB der Nulldruck in terpo liert werden 
kann. — Es werden Messungen an Maltoseacdat (F. 156—157°) u. Pentaacetylglucose 
(F. 112°) ausgefiihrt. Die aus der Strukturformel berechneten Molgewichte wurden



912 G. A n a l y s e .  L a b o r a t o r i o m . 1933. II.

bei beiden Stoffen richtig erhalten, doch zeigten sich bei der zweiten Substanz bereits 
bei Konzz. von 0,2% Abweichungen yom v a n ’t  HoFFschen Gesetz, die yermutlich 
durch Assoziation yerursacht sind. (Z. physik. Chem. Abt. A. 1 6 4 . 318—26. 1933. 
Berlin, Kaiser-Wilhelm-Inst. fiir Chemie, Abt. H e s s .) E i s e n s c h i t z .

Otto FeoBner, Zur Durchfiihrung der technischen Spektralanalyse. Die Voraus- 
setzungen zur Erzielung reproduzierbarer Aufnahmen von Emissionsspektren elektr. 
Entladungen zum Zwocke quantitativer Auswertung werden erortert. Die Art u. 
Intensitat der auftretenden Linien ist yon der Stromstarke der Entladung abhangig. 
Diese Stromstarke kann nicht etwa durch ein Amperemeter auf der Nieder- 
spannungsseite eines Transformators gemessen werden, dessen Hochspannungsseitc 
den Entladestrom liefert. Sie ist yielmehr yom Verhaltnis Induktiyitat: Kapazitat 
im Hochspannungskreis, sowie yon der Hohe der Entladespannung abhangig. Ferner 
mu(3 eine vom Zufallabhangige Ausblendung eines Teiles des Lichtes yermieden werden; 
dies wird durch passende raumliche Anordnung der Elektroden erreicht. Durch richtige 
Einstellung der Kondensor!inse muC fiir gleichmaBige Schwarzung der Spektrallinien 
gesorgt, bei photometr. Auswertung der EinfluB der Schwarzungskurye beriicksichtigt 
u. der E intritt von Nebenlicht yerhindert werden. Es wird eine elektr. Anlage be- 
sehrieben, die die Herst. reproduzierbarer Entladungen ermoglicht. (Arch. Eisenhiitten- 
wes. 6. 551—56. Juni 1933. Hanau, Ph3's. Lab. d. Fa. W. C. H e r a e u s .) E it z .

Judd Lewis, Uran ais Quelle kontinuierlicher ulłravioletler Strahlung. Das Funken- 
spektrum des U, das zweckmaBig mit Elektroden aus duktilem U hergestellt wird, ist 
kontinuierlieh u. bis zu 2100 A u. darunter yerwendbar. Die U-Linien sind sehr schwach 
u. diinn u. stóren daher dio Kontinuitat kaum. Es wird gezeigt, daB mit U-Elektroden 
ais Lichtquelle sehr scharfe u. leicht aufldsbare Ultrayiolettspektren erhalten werden. 
(J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 5 2 . 464—65. 2/6. 1933.) R, K. M u l l e r .

G. Ribaud, Die Messung des Faktora der totalen Transmission ron FarbfiUem 
fiir  helerochrome Photomelrie. Beim Vergleich einer Gliihlampe mit der meist bei nie- 
drigerer Temp. brennenden Vergleichslampe wird die Farbo der letzteren oft durch 
ein Blaufilter der Farbo der zu prufenden Lampe angeghchen. Die Theorie der Messung u. 
dio Best. der Totaltransparenz des Filters wird beschrieben. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 1 9 6 . 687—88. 6/3. 1933.) F r ie s e r .

N. Thompson, Die direkle Aufzeichnung ron relativen Intensitdten mitteU eines 
Mikrophotometers. Vf. besehreibt eine Zusatzeinriehtung zu einem selbstregistrierenden 
3VIikrophotometer, welche gestattot, an Stelle der sonst normalerweise aufgezeichnetcn 
Transparenzen direkt die relatiyen Belichtungsintensitaten zu registrieren, welche die 
Sehwarzung auf der Platto bewirkt hatten. (Proc. physic. Soc. 45. 441—46. 1/5. 
1933. Sheffield, Uniy.) F r i e s e r .

R. Wildt, Photographische Probleme der astronomisclien Spektralphotometrie. 
Vf. bespricht kurz die Methoden der astronom, photograph. Spektralphotometrie u. 
erwahnt die Schwierigkeiten, die durch das Fehlen einer iiber das ganze Spektrum 
gleichmaBig empfindlichen Emulsion sowie durch die Wellenlangenabhangigkeit der 
Gradation u. des Schwarzschildexponenten bewirkt werden. Auf die Wichtigkeit der 
neuen ultrarotempfindlichen Emulsionen fur astronom. Unterss. wird hingewiesen, 
z. B. fiir die Bost. der Temp. kalterer Steme. (Photogr. Korresp. 6 9 . 81—86. Juni 1933. 
Gottingen, Univ., Sternwarte.) F r i e s e r .

Duncan A. Mac Innes und Donald Belcher, Eine dauerhafte Glaseleklrode. Die 
Glaseloktrode hat dio Form eines Schlangenkuhlers, dessen Spiralo mit der zu messenden 
Fl. gefiillt ist u. dio am untem Endo durch eine Briieke (konz. KCl-Lsg.) mit einer 
Bezugs-HgCl-Elektrode in Verb. steht. Der Raum zwischen Mantel u. Spirale ist mit
0,1-n. HC1 gefiillt. Dor obere Teil des Mantels hat Yerb. mit einer AgCl-Elektrode. 
(Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5 . 199—200. 15/5. 1933. New York, The Rockefeller 
Inst. for Medical Research.) E c k s t e in .

G. A. Elliott, Indicatoren. Vortrag iiber die Wrkg. u. Anwendung von Indicatoren. 
(Chem. Engng. Min. Rev. 2 5 . 130—36. 5/1. 1933.) R. K. Mu l l e r .

E lem ente und anorganische Verbindungen-
Earl J. King, Eine neue Form des Filtrierslahchens und seine Anwendung in der 

GewichUanalyse. Das Filtrierstabchen besteht aus einem Capillarrohr, das bis zur 
Halfte in einem Glasrohr steckt. Ein diinner Gummischlauoh halt beide Rohre 
zusammen u. gestattot eia leichtes Ver8chieben des Capillarrohres. Das Endo des 
Capillarrohrs ist etwa 2 mm von Ende des auBercn Rohres entfernt. Der freie Raum
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wird mit Filterschleim ausgefiillt. Bei der Fallung z. B. von Si02 oder BaS04 wird 
die uberstehende Fl. abgesogen u. nach Auswasohen des Nd. das Filtcr durch Ein- 
driicken des CapiUarrohres dem Nd. hinzugefiigt. (Analyst 5 8 . 325—28. Juni 1933. 
Toronto, Univ.) E c K S T E IN .

J. Guzman und A. RancaCo, Makroelektroanalyse von Co, Zn, Cd, Ag und Hg. 
(Vgl. C. 193 2 . II. 3276. 1 9 3 3 . I. 2988.) Mit einer Kathodo aus Cu-Drahtnetz u. einem 
zum Rechteek gehogenen Draht aus passiviertem Fe ais Anodę kann Co aus einer 1 bis
1,5 g enthaltenden Lsg. unter Zusatz von 40g (NH4)2S04, 20 g Na2S03 u. 75 cem konz. 
NH40H (D. 0,910) elektroanalyt. bestimmt werden (Klemmenspannung 2,8 V, Strom- 
starke anfangs ca. 2,4 Arnp., spater ca. 1,6 Amp.). — Fiir die elektroanalyt. Zn-Best. 
wird eine Lsg. von 5 g ZnS04 mit 15 ccm NH4OH (D. 0,910), 1 g KCN u. 20 g (NH4)2- 
S04 yerwendet bei einer Elektrodenspannung von 4,2 V zu Beginn; wahrend der Elektro
lyse muB energ. geriihrt werden. Der Nd. wird in einem elektr. Ofen bei einer Temp. 
nicht iiber 70°getrocknet. DerKathodenrahmen besteht in diesem Falle ausAg. Der Nd. 
wird vor der nachstcn Best. durch Elektrolyse in 2%ig. Sodalsg. mit 3 Amp. u. Wasehen 
mit einige Tropfen HN03 enthaltender H2S04 entfernt. — Cd wird durch Elektrolyse 
einer ca. 1 g CdS04, 7 ccm NH4OH u. 25 g (NH4)2S04 enthaltenden Lsg. m it 2,7 V 
(2,5—1 Amp.) bestimmt. — Fiir die .d^-Best. wird eine Cu-Drahtnetzkathode yerwendet, 
die in einer durch Diaphragma yon l°/0ig. KCN-Lsg. (Cu-Anode) geschicdenen KAg- 
(CN)2-Lsg. (ca. 1 g Ag) elektrolyt. yersilbert ist. Die Analyse erfolgt in einer ca. 1 g 
Ag ais AgN03, 20 g (NH4)2S04 u. 5 g NaOH enthaltenden Lsg. mit 1,2 V Elektroden
spannung (1—0,2 Amp.). — Auch bei der Hg-Best. wird dio Cu-Kathode yor dem Vers. 
yersilbert, dann wird auf ihr elektrolyt. Hg abgosehieden, zum groBten Teil (durch 
Elektrolyse in NaCl-Lsg.) wieder entfernt, von neuem yersilbert usf. Ais Analysefl. 
dient eine Lsg. von reinstem Hg in der gerade erforderlichen Menge HN 03 (D. 1,2), 
die Elektrolyse wird mit konstanter Stromstarke von 1,5 Amp. (1,7—2,9 V) ausgefiihrt. 
Der Nd. wird mit Aceton gewaschen. (An. Soc. espań. Fisica Quim. 3 1 . 348—55. 
15/5. 1933. Madrid, Nat. Inst. fiir Physik u. Chemie.) R. K. M u l l e r .

A. del Campo und F. Sierra, Neue acidimetrische Bestimmung vcm Orthowolfra- 
maten mit Methylrot. Bei Zusatz von Benzidinchloridlsg. zu einer Lsg. yon Na2W 04 
tritt die Rk. Na2W 04 +  Bzd-2 HC1 =  B z d H 2W 04 +  2 NaCl ein; gegeniiber Methyl
rot reagiert der Nd. von Bzd-H2W 04 neutral, die Reagenslsg. sauer; da ein Teil der 
letzteren am Nd. hydrolyt. adsorbiert wird, kann der Umsehlag mit Methylrot, der in 
reiner Benzidinchloridlsg. erst bei etwas groBerer Konz. erfolgt, zur Best. des End- 
punktes der Fallung yerwendet werden. Zur Darst. des Reagens werden 8 g Benzidin- 
chlorid bei maBiger Warme in 1 1 W. gel., die Lsg. abgekiihlt, nach 24 Stdn. umgeriihrt, 
filtriert u. gegen eine Lsg. mit bekanntem Geh. an reinstem Na2W 04-2 H20  eingestellt. 
Dio bei der Best. yerwendete Na2W 04-Lsg. wird vor Beginn der Analyse gegen Phenol- 
phthalein genau neutralisiert. Der Umsehlag erfolgt am besten in Lsgg., die nicht 
mehr ais 0,1—0,2 g W 03 in 20 ccm entlialten. (An. Soc. espaii. Fisica Quim. 3 1 . 
356—60. 15/5. 1933. Madrid, Naturw. Fak., Lab. f. chem. Analyse.) R. K. M u l l e r .

Organlsche Substanzen.
A. J. Aathony, Zur Technik der Wasserstoffverbrennungsanalyse. Beschreibung 

einer besonderen Verbrennungscapillare mit eingesehmolzener Pt-Heizspirale. Herst. 
L. H o r n u t h -Ve t t e r , Heidelberg. (Z . Biol. 9 3 . 405— 06. 28/2 . 1933. Hamburg, 
Eppendorfer Krankenhaus.) G r o s z f e l d .

A. W. Vervloet, Gefdhrliche Wandbekleidung. Auf Grund yon Unterss. an 
einer Wandbekleidung aus Zuckerrohrfaser, dio im Mittel 5 g As20 3 je qm enthielt, 
wird eine Perhydrol-H2S04-Veraschungsmethode zur As-Best. in Pflanzenfasern ais 
auch in Ham (hier auch zur Pb-Best.) mitgeteilt. Die Best. selbst erfolgt nach R e i t h  
(C. 1933 . I. 3746). Einzelheiten im Original. (Pharmac. Weekbl. 7 0 . 578—84. 10/6. 
1933.) D e g n e r .

Joseph Callaway jr. und Solomon Reznek, Bestimmung kleiner Mengen von 
Benzylalkohol. Beschreibung eines Verf., beruhend auf Oxydation mit KMn04 zu 
Benzoesaure bei Zimmertemp. Zur Best. kleiner Mengen in wss. Lsg. dient das Eintauch- 
refraktometer bei 20°. Einer Ablesung yon r Skalenteilen entspreehen 0,193 (r — 14,40) g 
in 100 ccm. (J. Ass. off. agrie. Chemists 16. 285—89. 15/5. 1933. New York, U. S.
Food and Drug Administration.) G r o s z f e l d .

Margrethe Sorensen und G. Haugaard, Die Anwendung der Orcinreakticm auf 
die Bestimmung der Art und Menge ton Kohłenhydratgruppen in Proteinen. Yff. unter- 

XV. 2. 61
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suehen dio Brauchbarkeit der Orcinrk. (vgl. TlLLM A N S u. P h i l i p p i , C. 1930. I. 1662) 
fiir die quantitative Best. der Kohlenhydrate in Proteinen. — Fiir die Durchfiihmng 
der colorimetr. Best. benutzen Vff. ein P u L F R IC H sc h e s  Stufenphotometer, in dem 
dio Extinktionskoeff. der Lsgg. gemesscn werden. Ais bestgeeignete Temp. wird 80 
bis 81° ermittelt, 2 ccm 2%ig. Orcinlsg. sind zuzusetzen (statt 0,5 ccm, wie Till- 
MANS u. P h i l i p p i ), die Konz. der Schwefelsaure soli 14,30 g-Aquiv.-ilente in 1000 g 
betragen. Die D a u e r d e r  E r h i t z u n g  ist sehr wesentlich, Vff. verfahren so, 
daB eine Reihe gleicher Ansatze (1 ccm Kohlenliydratlsg., 2 ccm 2%ig. Orcinlsg. u. 
15 ccm Schwefelsaure) yerschieden lango (5—30 Min.) erhitzt u. dann bis zur Messung 
in Eis gekuhlt werden. — An einer Reihe von Monosaechariden (Glucose, Mannose, 
Oalaktose, Fructose, Sorbose, Arabinose, Xylose u. Rhamnose) wird gezeigt, daB 
dieses Verf. eine Unterscheidung der Zucker nach der yerschiedenen Form u. Lagę 
ihrer Zeit-Extinktionskurven erlaubt. Zum direktcn Vergleich der einzelnen Verhb. 
benutzt man die „Verhallniskurvm“, das sind die Kurven, die man erhalt, wenn das 
Verhaltnis der Extinktion fiir das Filter S  43 (10 mm-Zello) zu der Estinktion fiir 
das Filter S 53 (30 mni-Zelle) gegen die Zeit auftragt. Der EinfluB der Zuckerkonz. 
wird so ausgeschaltct. — Komplexe Saecharide (Lactose, Raffinose, Glykogen u. Irntlin) 
haben die gleichen Ivurven wie Gemische aus den aufbauenden Monosaechariden, die 
Orcinrk. ist also ein additiyer ProzeB. Das gleicho gilt fiir Nachweis u. Best. der Zucker- 
komponcnte in Glykosidcn (Amygdalin u. Salicin). — Die Anwendung der Methode 
auf einigo Proteine gibt folgende Zahlen: Eieralbumin (7 mai umkrystallisiert) enthalt
1,71% Mannose, eine U. Fraktion von Serumalbumin (S eR E N S E N , C. 1931. I. 2624)
0,47% Mannose +  Galaklose (1:1), dio wl. Fraktion dagegen kaum Kohlenhydrat 
(0,02%), Pferdeserumglobulin (5 mai umgefiillt) 1,82% Mamione. +  Galaklose. In gut 
gereinigtem Casein findet man 0,31% Oalaktose aber keine Lactose, ebenso in Lad- 
albumin nur Galaklose (0,44%)- Eine wl. Fraktion von Weizengliadin (14 mai aus 
60%ig. A. umgelost) weist 0,20% Mannose auf. Das Original enthiilt 13 Tabellen u.
21 Kurventafeln. (C. R. Trav. Lab. Carlsberg 19. Nr. 12. 44 Seiten. 1933.) E r l b a c h .

A. Castiglioni, Chinolin und Lignin. Vf. priift die Verwendbarkeit von tertiaren 
Aminen zu Farbenrkk. mit Lignin. Unters. werden Chinolin, Cliinolinhydrochlorid, 
Chinolinsulfat, Chinaldin, Lepidin, Carbostyril, Isochinolin u. Acridin in ihrem Verh. 
gegen das Holz von ea. 80 yerschiedenen Baumen resp. Strauehern. Das Holz wird 
mit den alkoh. Lsgg., beim Chinolinhydrochlorid u. -sulfat auch mit den wss. Lsgg. 
durchtrankt u. dann mit konz. u. verd. HC1, verd. H N03 u. verd. H^SO., behandelt. 
Folgende Resultate wurden erhalten: Isochinolin u. Carbostyril geben keine Farbung. 
Acridin gibt schon an sich in saurer Lsg. eine gelbo Farbung, dio sich in Ggw. von 
Lignin nicht yerandert. Bei Anwendung yon Chinolin in l% ig. alkoh. Lsg. gibt das 
Holz mit konz. HC1 in wenigen Sek. eine intensiv weinrote Farbung. Mit verd. HC1, 
H N 03 u .  H2S04 wird eine lebhaft orangegelbe Farbę erhalten. Chinaldin gibt mit 
den yerschiedenen Siiuron in Ggw. von Lignin eine schwachgelbe Farbung, die mit 
der Zeit in Grim umschlagen kann u. dann wieder gelb wird. Lepidin bewirkt eine 
schwach weinrote Farbung, dic mit der Zeit in Gelb umschlagt. Chinolinhydrochlorid 
u. -sulfat liefern in wss. Lsg. u. in 10%ig. alkoh. Lsg. sofort ohne Zusatz weiterer 
Sauren eino intensiy orangegelbe Farbung. Die Konz. des Reagenses ist von Bedeutung 
fiir das Auftreten u. die Intensitat der Farbung. Es wird Chinolin in l% ig. alkoh. 
Lsg. u. nachfolgende Behandlung mit konz. HC1 oder Chinolinhydrochlorid oder -sulfat 
in 10%ig. wss. Lsg. zum Nachweis yon Lignin empfohlen. Die genannten F a rb e n rk k .  
eignen sich auch zum mikroskop. Nachweis yon Lignin, sowie zur ąuantitatiyen Best. 
der Holzmasse im Papier. — Chinolin gibt ahnliche Farbungen von Gelb bis Braun 
mit Furfurol, Safrol, Eugenol, Zimtaldchyd u. Anethol, keine Farbungen mit Vanillin, 
Guajacol, Brenzcatechin u. Anisol. Die erhaltenen gefarbten Verbb. sind Konden- 
sationsprodd. yon 2Moll. Chinolin mit lMol Aldehyd, Leukobasen, Il-CH(C9H0N)2, 
analog dem Leukomalachitgrun. Ausgenommen Furfurol, das aus den P e n to s a n e n  
des Holzes nur durch Sauren in der Warme frei gemaeht wird, gibt Chinolin also nur 
positiye Rkk. mit Verbb. mit ungesatt. Seitenkette, was der Hypothese, nach der die 
Farbenrk. des Holzes an dio Ggw. von Verbb. yom Vanillintypus gekniipft ist, wider- 
spricht. (Atti R. Acead. naz. Lincei, Rend. [6] 17. 469—73. 19/3. 1933.) F i e d l e r .

B estandtelle von  Pflanzen und Tleren.
Max Haitillger und Ludwig Linsbauer, Die Grundlagen d e r  Fluorescenzmikroskopie 

und ihre Anwendung in der Botanik. Es wurde yersucht, analog den bekannten histolog.
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Farbemethoden durch Farbung histolog. Praparato mit fluorcscierenden Farbstoffen u. 
nachfolgende Betraclitung im Fluorescenzmikroskop Differenzierungen zu erzielen. 
Es wurden mehr ais 50 verschiedene fluorescierende Korper untersucht, wobei bcob- 
achtet wurde, daB dem Verdiinnungsgrade wesentlicho Bcdeutung zukommt. (Beih. 
Botanisch. Zbl. I. Abt. 50. 432—44. 1933. II. physikal. Inst. d. Univ. Wien, u. Hóhero 
Bundeslehranst. u. Bundesversuclisanst. f. \Vein-, Obst- u. Gartenbau, Klosterneu- 
burg. Sep.) L i n s e r .

V. H. Morris und R. W. Gerdel, Colorimetrische Schnellmethode zur Bestimmung 
des Kaliums in pflanzlichen Geweben. Der PreBsaft wird bei 55° im Wasserbad gc- 
kliirt, mit 1% Tierkohle geschuttelt, filtriert u. in einem Zentrifugenglas 1 ccm davon 
mit 2 ccm EMMERTschcm Natriumkobaltinitritreagens versetzt, zu dessen Herst. 
5,1666 g reines Natriumkobaltinitrit in 40 ccm dest. W. gelost werden, 27 g K-freies 
Natriumnitrit in anderen 40 ccm W., worauf beide Lsgg. gemischt, mit 6 ccm Eg. 
yersetzt u. auf 100 ccm aufgefiillt werden. Nun wird 15—20 Min. stehen gelassen, 
wobei gelegentlich geschuttelt werden soli. Dann werden 10 ccm 70°/o Alkohol zu- 
gegeben u. zentrifugiert, abgegossen u. abermals zweimal gewaschen. Nun wrird die 
Fallung in einen 100 ccm-MeBkolben gespiilt u. am Dampfbad orwiirmt. Nach Lsg. 
u. Erkalten werden 25 ccm in einen Erlenmcyerkolben pipettiert, mit 5 ccm l°/0ig. 
Cholinchloridlsg. u. 5 ccm 2%ig. Kaliumferroeyanidlsg. geschuttelt, wobei eine der 
Menge des yorhandenen Kobalts direkt proportionale Griinfarbung entsteht, die colori- 
metriert wird. Die Methode von JACOBS u. H o f f m a n  wurde also fiir pflanzliches 
Materiał adaptiert u. gibt gleichgute Wcrte wie die Chloroplatinatmethode, ist jedoch 
einfaclier zu handhaben. (Plant. Physiol. 8. 315—19. April 1933. Wooster, Ohio, 
Ohio Agric. Exp. Station.) L i n s e r .

R. E. Oltman, Eine neue Methode und ein neuer Apparat zur quantilativen Be
stimmung von Chlorophyll. Zwischen eine elektr. Lampe, dio von einer Batterie ge- 
speist wird u. dereń Liehtintensitat durch einen Widerstand yeriindert worden kann 
u. eino photoelektr. Zelle, die mit einem Milliamperemeter in Verbindung steht, wird 
eine Kiivette mit der zu colorimetrierenden Chlorophyllsg. gebracht. Vor die Kiivette 
ist noch ein Rotglasfilter mit einer Durchlassigkeit yon ca. 5600—7000 A gesehaltet. 
Die Herst. der zu colorimetrierenden Extrakte ist folgende: Dio Blatter werden klein 
zerschnitten, bei 37° in einem elektr. Ofen getrocknct, pulverisiert u. dann etwa weitero
3—4 Tage weitergetrocknet. 0,5 g des trockencn Pulvers werden dann im Soxhlet 
mit einem Gemiseh von Ather u. Aceton (1 :1) ea. 24 Stdn. lang extrahicrt, indem 
das Extraktionsmittel auf 50° (im Wasserbad) gehalten wird. Dann wird im Scheide- 
trichter das Aceton mit W. weggewaschen, die Anthocyano u. Flayone mit l% ig. 
Natriumcarbonatlsg. u. ansehlieBend abermals mit W. Dann wird mit 10 ccm gesatt. 
methylalkoh. KOH 24 Stdn. am Eis stehen gelassen, wobei das Kaliumchlorophyllin 
ausfallt, wahrend Carotin u. Xanthophyll in Lsg. bleiben. Mit W. werden die Sub
stanzen getrennt, die Kaliumclilorophyllinlsg. m it A. eininal ausgeschuttclt, auf 100 ccm 
gebracht u. eolorimetriert. (Plant. Physiol. 8. 321—26. April 1933. Oberlin, Ohio, 
Oberlin College.) L i n s e r .

Shirobee Hoshijima, Uber die Phosphorescenz in menschlichen Geweben. II. Uber 
die Phosphorescenz yon Ablagerungm und pathologisch verkalkten Geweben und den Ein- 
fltifi der Gluhłemperatur auf die Phosphorescenz gegluhter Gewebe. (I. vgl. C. 1933. I. 
3990.) Bei Gallen- u. Blasensteinen wird schwachc Phosphorescenz, bei der Asche aus 
verkalkter Bronchialdruse u. verkn6chertem Muskelgewebe intensiye Phosphorescenz 
beobaehtet. Bei menschlichen Geweben yerschwindet die Phosphorescenz, wonn eine 
Gliihtemp. von 690° uberschritten wird, wiihrend Knochen anderer Lebewesen aueh bei 
Gluhen bis 820° ihre Phosphorescenz nicht verlicren. Die Phosphoreseenzspektren 
entsprechen defljenigen von Calcit +  Apatit. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 21. 
15—20. 1 Tafel. Mai 1933.) R. K. M u l l e r .

Josef Koller, Uber die Durclifuhrung der chemisch-analytischen Blułalkoholbestim- 
mung nach Widmark und dereń forensische Bedeułung. (Vorl. Mitt.) (Vgl. C. 1933. I. 
1819.) Vf. besprieht an einigen Fallen die groBe Bedeutung des chem. A.-Nachweises 
im Blut fiir die Rechtspflege. Die WrID M A R K sche Mikrodest.-Methode wird ais bewahrt u. 
zuverlassig bezeichnet. (Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 21. 269—74. 2/6. 1933. Miinchen, 
Univ., Gerichtl.-med. Inst.) F r a n k .

Josef Koller, Zur Methodik des spektroskopisclien Kohlenoxydnachweises im  Blut.
(A atriumslannitliisung oder Ammoniumsulfid T) Bei CO-Konzz. uber 20°/0 im Blut 
ergab die Verwendung von Nalriumstannit sehr gute u. deutlichere Resultate ais mit
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(NH4)2S, unter 20% CO konnten wedcr mit (NH4)2S noeh mit Natriumstannit ein- 
wandfreio Resultatc erzielt werden. Makroskop. war eino CO-bluthaltige Lsg. bis 
herunter auf 20% mit Natriumstannitzusatz deutlicher rot ais dio yon n. Blut. (Dtsch. 
Z. ges. gerichtl. Med. 2 1 . 275—77. 2/6. 1933. Mttnchen, Univ., Gfirichtl.-mcd.
Inst.) F r a n k .

L. Rosenthaler, Analylische Notizen. III. Ober den Nachweis des Blutes mil
2,7-Diaminofluorcnhydrochlorid. (II. vgl. C. 1 9 3 3 . II. 97.) D a s genannte, von 
J. S c h m id t  u . H lN D E R E R  (C. 1 9 3 2 . I .  1126) zum Blutnachweis empfohlene Reagens 
gibt Blaufarbung auch mit Cl, Br, J , CIO', FeCl3, FeSO., +  H20 2, CuS04 +  SCN', 
Hg(CHaCOO)2, Mn02, P b02, Fe2(CN)3, Cr20 7", MnO/, Chinon, Gummiarabicum- 
Oxydase, Tyrosinaso u. Blutausschiittelung nach W e b e r -S c h u m m , yerhalt sich also 
im grofien Ganzen wie d a s  Benzidin. (Pliarmaz. Zentralhalle Deutsehland 74. 333—34. 
1/6. 1933. Bern.) D e g n e r .

J. Frangouli und A. Vassiliou, ZJntersuchung und Bestimmung freier Sdure in 
Saurcsalzen des Chinina. Dor Umschlag des Methylrots bei der alkalimetr. Best. des 
OAinindihydrochlorids oder -sulfats erfolgt, wenn dio Hiilfte der mit dem Alkali ver- 
bundenen S&uro neutralisiert ist. Erfordert die ersto Phaso der Neutralisation mehr 
Alkali alB dio zweite, so liegt froio Siluro enthaltendes Chininsalz vor. Dio Priifung 
erfolgt so: 25 ccm einer aus 4 g Chininsalz in 500 ccm W . hergestellten Lsg. werden 
nach Zusatz yon 40 ccm absol. A. mit Vio‘n * NaOH u. Methylrot ais Indicator titriert. 
Zu einer zwoiton, ebenso groBen Mengo der zu untersuchenden Lsg. werden doppclt 
so viel ccm NaOH gegeben, ais bei dem ersten Vers. yerbraucht wurden. Vorhandcnsein 
von freier Sdure in dem Chininsalz zeigt sich nun in einer alkal. Rk. der Lsg. gegen 
Phcnolphthalein. Titration des Alkaliiiberschusses gibt den Betrng an freier Saure an. 
(Praktika 7. 293—97. 1932.) HELLRIEGEL.

Bertil Sjogren und Rudolf Lundgren, Ober Bewertung von Thyreoideaprtiparakn 
des llandełs. Empfohlung der biol. Standardisierung nach IĆr e it m a i r  u . Besehreibung 
der chem. ThyroxinbeBt. nach MlDDLETON. In  einer Tabello sind die Resultatc dieser 
Bestst. fiir in Schweden gangbaro Praparate niedcrgelegt. (Svensk farmac. Tidskr. 37. 
261-—65. 281—84. 10/5. 1933. Lab. d. Astra Akt.-Ges.) E. M a y e r .

Walter Meyer, Ober die Notwendigkeit der Untersuchung gekaufter galenischcr 
Zubereitungen — Lanolin und Unguentum molle, D .A .-B .6 . (Vgl. RUNOE, C. 1933.
I. 3332.) Die gonannten Salben des Handels weisen oft einen viel (bis zu 125%)2U hohen 
W.-Goh. auf. Zur W.-Best. in diesen Salben wird auBer 4 anderen das folgende, schnell 
annślhernd orientierendo Verf. angegeben: 6—7 g einer nach gutem jDsehen ent- 
nommenen Durchsehnittsprobo mit der 3-fachen Menge Olein yorsichtig erwarmen, bis 
nur noeh ganz yereinzelto Blilschon aufsteigen u. dio gesamto Fettmengo durchsichtig 
klar ist. Gewiehtsyerlust — W.-Geh. (Pharmaz. Ztg. 7 8 . 483—84. 6/5. 1933.) DEGNER.

H. M. Burlage, M. L. Jacobs und F. J. Le Blanc, Die Geludisbeslimmung von 
Semen Strychni nach einem Methoxydifferenzverfahren. Zur Best. von Strychnin neben 
Bruein im Alkaloidextraktionsriickstand aus Scmon Strychni (AER.) wurdo folgendes 
Verf. ausgearbeitet, das auf der Best. dor beiden CH30-Gruppen des Brueins nach 
Z E IS E L , der hicraus erfolgenden Berechnung des Brueins u. der Ermittelung des 
Strychnins aus dor Differenz beruht: den bei 105—110° getrockneten u. gewogencn 
AER (ag) aus dg  Drogo in Erlentneyer mit 10 ccm H J  (1,5—1,7; J-, S- u. P-frei) 
u. 5 ccm Eg. (8%) yersetzen, in Glycerinbad (130—140°) stellen, durch AgN03-Lsg. 
(10%) gewaschenes C02 durehleiten (120—150 Blasen jo Minutę), C02-Strom weiter- 
leiten durch oin System von 5 im W.-Bad (40—50°) stehenden Flasehen, l .  leer, 2. W.,
з.—5. Lsg. von jo 2%  As20 3 u. K2C03 entlialtond, yon hier weiterleiten in eine Flascho 
mit W., in Erlenmoyer (150 ccm) mit 40 u. zuletzt in solchen mit 10 ccm alkoh. schwach 
H N 03-saurer AgNOa-Lsg. (0,1-n.); nach 2-std. Durehleiten die yorletzto Flasehe ab-
и. dio letzto an ihre Stello schaltćn; wenn alles CH3J  durchgotricben (kein Nd. mehr) 
den Inhalt der beiden letzten Flasehen durch tarierten Gooch filtrieren, mit HNOs- 
saurem W. wasehen, bei 105—110° trockncn u. wagen (AgJ), Gewieht =  x. Strychnin- 
geh. in der untersuchten Drogo in %  =  [100 (a — 0,83970 x)/d], Kontrollbest. in 
F iltrat u. Wasch-W. durch Titration des AgN03-t)berschusses naeh V o l h a r d . 1 ccm
0,1-n. AgN03-Lsg. =  0,01972 g Bruein (W.-frei). (J . Amer. pharmac. Ass. 2 2 . 298 
bis 304. April 1933. Univ. of North Carolina; South Dakota State Coli.) De g n e r .

L. Rosenthaler, Ober den Leuchtgasgeruch in Tolubalsamsirup (zu der Mitteilung 
von Dr. Brandmp). (Vgl. B r a n d r u p , C. 1 9 3 3 . II. 99 .) Das Auftreten eines leucht- 
gasahnlichen Geruches in Sirupus Balsami tolutani riihrt von Styrol ber, das unter
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Einw. der Enzymc von Mikroorganismen, wic Aspergillus niger u. Pcnicillium glaucuni 
(Ol iy ie r o , C. 1 9 0 6 . II. 608) nach C6H5 CH“ CH COOH— > C0H5CH--CH2 +  C02 
aus der anwesenden Zimtsaure entstcht. (Pharmaz. Ztg. 78. 532. 20/5. 1933.) D e g n e r .

W. KiiBner und P. Wolff, Vergleichende Wertbestimmungen von Mutterkom. 
Trotz der Ablehnung ilires Verf. (C. 1 9 3 2 .1. 3093) durch P e y e r  u . Mitarbeitcr (C. 1 9 3 3 .
I. 3753) haltenVff. daran fest, daB ihr Verf. brauchbar sei, um in groberen Abstufungcn 
die Qualitat von Mutterkorn einwandfrei zu erkennen. (Pharmaz. Ztg. 78. 497. 
10/5.1933.) D e g n e r .

W. Peyer, Verglcichende Wertbestimmungen von Mutlerkom. Brkliirung zu der 
vorst. Erklarung von K u SZNEB u . W o l f f . (Pharmaz. Ztg. 78. 497. 10/5.1933.) D e g .

Vilh. Jensen und Elsa Jensen, Uber Bestimmung des Phenolkocffizicntcn von 
Desinfektionsmittdn nach 'der Deckglasmelhode.. Vff. modifizierten dic in „SALOMONS’ 
bakteriolog. Technik 1893“ beschriebeno Methodc durch Trocknung des Vers.-Objekts 
auf einem Deckglase. Fiir zalilreiche Priiparato wurde der Phenolkoeff. bestimmt, d. h. 
das Verhaltnis zwischen der starksten Vcrdiinnung des Desinfektionsmittels dividiert 
durch die stiirksto Vcrdiinnung cincr Phenolauflsg., die in 2 Min. Micrococcus aureus 
totet. (DanBk Tidsskr. Farmac. 7. 77—94. Mai 1933. Patholog. Inst. d. Univ. Kopen,- 
hagen.) E. MAYER.

George F. Leonard und Edna Heacock, Eine Methode zur Bestimmung der 
Duinfeklion.ikraft von Substanzen mit hoher bakteriostatischer Kraft. Zur Fcststcllung 
feinerer Diffcrenzicrungen benutzten Vff. dio Methodo der doppelten Umimpfung. 
Naheres im Original. (Amer. J. Pharmac. 1 0 5 . 241—43. Mai 1933. New Brunswick 
[N. J . ] . )  G RIM M E.

Cati J. Engelder, Te.xtbook of elementary qualitativo analysis. New York: Wiloy 1933.
(243 S.) 2,25.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Walter Biiche, Das Absieben von Suspens ionen. Oberbliek iiber dio zur Aus- 
soheidung groberer Teilc aus Suspensionen vcrwendotcn App. u. dereń Atiwendungs- 
bercich: Siebschleudern, Filtcrpressen, Zellenfiltcr, Plansiebe, rotierende Siebtrommeln. 
Charakterist. Merkmalo der naBarbeitenden Vibrationssiebo: infolgo hoher Solbst- 
reinigung u. giinstiger Einw. auf die elast. Eigg. der Pasten haben sich die Visko-Siebo 
der Ma s c h in e n f a b r ik  D o r s t  A.-G., Oberlind i. Thiir., im Dauerbetrieb anseheinend 
gut bewahrt. (Chem. Fabrik 6- 240—42. 7/6. 1933. Karlsruhe, T. H., Masch.- 
Lab.) • B. K. M u l l e r .

Walther Deutsch, Uber die Koronaslromung in den Eleklrofiltern. Vf. untersueht 
experimentell u. reehner. dio fiir den zu erzielenden Beinigungsgrad cinos Elektro- 
filters wichtige Frage, in welcher Weise bei Paralleldrahtgitter ais Elektrodo dio Ver- 
teilung der Ionenstromo von den Dimensionen der Anordnung abhangt. (Physik. Z. 34 . 
448—53. 1/6. 1933.) K o l l a t ii .

A. Besag, Praklische Erfahrungen im Behulterbau fiir dic Kalteindustrie unter 
besonderer Berucksichtigung von Scliweiflung und Ycrzinkung. (Z. ges. Kalte-Ind. 40. 
42—46. 56—57. April 1933. Berlin-Adlershof.) L u d e r .

H. Seekamp und w . Pfahler, Flaschenkiihlung mil Bhodanammonium. Kiihlwrkg. 
binarer u. temarer Salzgemische, von denen eine Komponento Rhodanatnmon ist; 
Tomp.-Emiedrigung bis 38° (180 g NH,CNS +  115 g NH.,N03 -f 240 ccm W.). Be- 
schreibung eines Kiihlere; Ergebnisse von Kiihlverss.; Kiihlintensitiit u. Kiihldaucr. 
(Ber. Ges. Kohlentechn. [Dortmund-Eving] 4. 305—09. April 1933. Dortmund-
E^iug-) ________________  SCHtTSTER.

Thomas O. Jones, Baltimore, ubert. von: John L. Brown, Catonsville, Her- 
stdlung von Kolloiden aus bei gewohnlicher Temperatur dektrisch nichtleitenden Sub- 
stanzen. Elektroden aus der betreffenden Substanz, z. B. aus Si, werden erhitzt u. der 
Liohtbogenzerstaubuiig in der Lsg. eines Rcd.-Mittels, der gegebenenfalls ein Sehutz- 
kolloid zugesetzt worden ist, unterworfen. Die Seelo der Si-Elektrodcn bestcht z. B. 
aus mit HC1 angofeuchtctem Silicagel, so daB eine Leitungsmóglichkeit fiir den elektr. 
Strom gegeben ist. Dio Lsg., in der die Zerstaubung stattfindet, enthalt Na2S04 oder
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Na2S03 u. eine geringe Menge von Gummiarabicum. (A. P. 1 910 312 vom 13/12.
1930, ausg. 23/5. 1933.) D r e w s .

L. Blake-Smith, San Francisco, iibert. von: Walter Arthur Brown und Gott- 
hold Harry Meinzer, Los Angeles, Zerlegen ton Emulsionen. Zur Storung des Gleich- 
gewiehts wird die Emulsion zunachst durch Riihren in Bowegung gcbraeht u. sodann 
unter Fortsetzung des Riihrcns mit Quarzsand, Bentonit bzw. einem anderen zcolit. 
Materiał u. gegebcnenfalls Metallsulfid behandelt. (A. P. 1 911 797 vom 18/5. 1927, 
ausg. 30/5. 1933.) D r e w s .

Zellstoffabrik WaldhoJ, Mannheim, Verfahren zum Binden ton Gusen, dad. gek., 
daB das Gas oder Gasgemiscn mit Lignin oder Ligninderiw. in innige Beriihrung ge- 
bracht wird. Aus Gasgemischen wird z. B. Stickstoffdioxyd mit Lignin entfernt, welches 
dem HolzhydrolyseprozeB cntstammt. Ebenso eignet sieb Methyllignin zum Binden 
vonN 02. Auch H.,S,C02,NH3, W.-Dampf, O, sollen mitLigningebunden werden konnen. 
(D .R . P. 578186 KI. 12e vom 5/2. 1931,'ausg. 10/6. 1933.) H o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., (Erfindcr: Fritz Markau), Frankfurt a. M„ 
Verfahren zur Verfliissigung kondensierbarer Gase aus Gasgemischen unter Anwendung 
mebrstufiger Kompression, dad. gek., daB zwischen den einzelnen Kompressionsstufen 
nach Abfiihrung der Kompressionswarme eino weitgehende Verflussigung der konden- 
sierbaren Gaskomponente durch Kaltemittel erfolgt. Das Verf. dient z. B. zum Trennen 
von Chlor-Luftgemischen. (D. R. P. 577 834 Kl. 12e vom 22/12. 1926, ausg. 6/6. 
1933.) " ' H o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zur Herslellmg poly- 
morplier Stoffc in bestimmler Krystallmodifikation. Die Stoffe werden in Ggw. solcher 
Stoffe einer Warmebehandlung unterworfen, welebe dieselbe Krystallstruktur wic die 
gewiinsehte Modifikation besitzen. Es wird z. B. TiOz, das aus Anataskrystallen be- 
steht, mit Mangansulfat auf 800° erhitzt. Das entstehende Prod. besteht aus Rutil. 
(F. P. 744295 vom 30/9. 1932, ausg. 18/4. 1933. D.łPrior. 1/10. 1931.) H o r n .

Schering-Kahlbauin Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Herstellung ton Metali- 
katalysatoren durch Beduktion ton Oxyden, Hydroxyden oder Carbonałen der Meialk. 
Das zu reduzierende Pulver, z. B. das auf einem Trager niedergeschlagene Metallsalz, 
wird erst durch eine Zone erhitzten H2 u. dann durch eine k. Gaszone gefiihrt. Die 
Zonen konnen untereinander angeordnet sein, oder so, daB das Pulver im einander ent- 
gegengesetzten Sinne die Zonen durcblauft. Das die Zonen bildende Robr kann mit 
Klopfeinrichtungen, Pulverstreuern, Heiz- u. Kuhleinrichtimgen ausgestattet sein, 
(E. P. 384175 T o m  27/4. 1932, ausg. 22/12. 1932. D. Prior. 5/5. 1931.) H o r n .

III. Elektrotechnik.
M. Pirani, Elektrische Ofen fiir die chemische und Metallindustrię. Entw., gegen- 

wartiger Stand u. Vorteile der elektr. Ofen. (Chem. Fabrik 6. 242—45. 7/6. 1933. 
Berlin.) R. K. M ULLER.

H. Stach, Isoliertechnik im Maschinenbau, (Elektrotechn. Z. 54. 563—65. 8/6.
1933. Berlin.) R. K. M u l l e r .

Alfred Hermanni, Die Isoliersloffc in der Installalionstechnik. (Elektrotechn. Z. 
54. 567—69. 8/6. 1933. Berlin.) R, K. M u l l e r .

F. Moench, Die Isolierstoffe in der elektri-schen Nachrichtenleclmik. (E le k tro te c h n .
Z. 54. 561—63. 8/6. 1933. Berlin.) R. K. M u l l e r .

E. Albers-Schónberg, Die Isolierstoffe der Steatitgruppc. (Elektrotechn. Z. 54. 
545—47. 8/6. 1933. Berlin.) R, K. M u l l e r .

H. Warren, Isolationen — Drahtumklcidungen. XI. Allgemeine Besprechung der 
Icchnischen Aussichten. (Vgl. C. 1933. I. 3756.) Verwendung von Baumwolle, Seide,
Asbest, Papier, Email usw. zur Isolierung von Drahten u. Eigg. dieser Isolationen.
(Elcctrician 110. 736—37. 9/6. 1933.) R. K. M u l l e r .

H. Krefft, M. Reger und R. Rompe, Einige atomphysikalische Próbleme der 
Lichlerzeugung in Leuchlrohren. Die Verschiedenheit der einzelnen Leuchtróhrenartcn 
wird an Hand der am Mechanismus der positiven Saule einer Gasentladung beteiligten 
Elementarprozesse diskutiert. Es wird besonders die Wiederrereinigung im Gasraum 
behandelt u. auf einen moglichen Zusammenhang zwischen der Charakteristik der 
Saule u. dem Ablauf der Wiederrereinigung hingewiesen. (Z. techn. Physik 14. 242 
bis 246. 1933. Berlin.) " K o l l a t h .
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Brown Co., Berlin, iibert. von: Charles B. Barton, Berlin, New Hampshire, 
Oraphildelctrode. D ie Elektroden werden mit 01 u. Troekenmitteln impragniert, die sich 
unter dem EinfluB der Atmosphare sehnell oxydieren. Die Elektroden werden alsdann 
ca. 6 Monate der Einw. der Atmosphare ausgesetzt. Nach Ablauf dieser Zeitdauer sind 
die Impragnierstoffe vollstandig oxydiert u. erhilrtct, so daB sic bei Verwendung der 
Elektroden nicht mchr abflieBen kónncn. (A. P. 1909 800 vom 10/12. 1930, ausg. 
16/5. 1933.) D r e w s .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, iibert. von: Homer H. Lowry, 
Mountain Lakes, Kómige Kohle aus Anthracen. Das Ausgangsmaterial wird zerkleinert, 
gesiebt u. gewaschen, bis die gewiinschto Kórnung erhalten ist. Die in dem kornigen 
Materiał yorhandenen Fo-Verbb. werden in metali. Fe ubcrgefiihrt. Letzteres wird 
auf magnet. Wege abgetrennt. Die so erhaltene Kohle findet Verwendung bei Tele- 
phonanlagen, Mikrophonen o. dgl. (A. P. 1907 843 vom 11/3. 1930, ausg. 9/5.
1933.) D r e w s .

W. S. Daniel-Bek, U. S. S. B., Galvanische$ Cu-Zn-Elenienl. Dio Zn-Elcktrodo 
befindet sich am Boden des GefaBes in einer konz. NaCl-, ZnCl2-, MgCl2- oder CaCl2- 
Lsg., wahrend dariiber eine spezif. leichtere Schicht von NH4C1 gelagert ist, in dio 
die Cu-Elektrodo teilweiso eintaucht. (Russ. P. 26747 vom 25/12. 1930, ausg. 30/6.
1932.) ’ R i c h t e r .

Patent-Treuhand-GesellschaJt fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin
(Erfinder: Georg Gaidies, Berlin-Pankow), Elektrische Gasentladungsróhre mit Licht- 
amslrahlung durch eine in Achsenrichtung sichtbare posilivn Sdule, bei der einem ais 
Kathode geschalteten, ein leicht yerdampfbares Metali, wie Na, Cs oder Cd, enthaltenden 
Metallbehalter eine ringfórmige Anodę vorangestellt ist, dad. gek., daB die Lange bzw. 
Tiefo des Kathodenbehalters den Abstand seiner mit einem zentralen Durchtrittsloch 
fiir die Entladung versehenen Behalterdeckwand von der ringformigcn Anodę um mchr 
ais das Doppelte ubersteigt. — Bei dieser Konstruktion bildet sich nicht nur das gesamte 
Kathodenfallgebiet, sondom auch ein Teil der positiven Saule der Entladung im Innem 
der Kathode aus. Dadurch wird die Kathode stark erhitzt, u. das in der Kathode ent- 
haltene Metali wird in hohem MaBe zum Verdampfen u. zur Teilnahme an der Licht- 
ausstrahlung gobracht. (D. R. P. 578151 KI. 21f voiń 18/11. 1931, ausg. 10/6.
1933.) ____  ______  H e i n r i c h s .

Rudolf Taussig, Elektrische Schmelzófen. W icn: Springer 1933. (VI, 241 S.) 4°. M. 39.— .
L\v. M. 40.50.

IV. Wasser. Abwasser.
E. Naumann, Mangan im Trink- und, Nutzwasser. t)bcrblick iiber das Vorlc. 

von Mn im Boden, don t)bergang in das Grundwasscr, die Nachteilo des Mn fiir zen- 
trale Versorgungsanlagcn u. die Verff. zur Besoitigung des Mn durch Boliiftung u. 
Filterung, Mn-Permutit oder auf biolog. Wegc. (Z. Gesundheitstechn. Stiidtehyg. 
25. 163—70. Marz 1933. Berlin-Dahlcm, ProuB. Landesanstalt fiir Wasser-, Boden- 
u. Lufthygiene.) Man/..

Henri Carabelli, Dic Wasscrreinigung in der Industrie. Bcsprcchung der bc- 
kannten mechan., elektr., therm. u. chem. Verff. fiir Speisewasserreinigung. Ais bc- 
sonders geeignet empfiehlt Vf. folgondo Kombination: mittelbare Vorwarmung durch 
Kcsselwasser, Abdampf otc. auf 104°, Zusatz von Na;C03 u. NaOH entsprcchend blei- 
bender Hartę, Ruckfuhrung yon Kcsselwasser in Hohe yon ca. 10% unter Auskochen 
u. Entgasen, mit naehfolgender Abklarung. (Rev. Chim. ind. 42. 118—24. Mai
1933.) ~ M a n z .

Max Levine, Rcinigung von Rubenzuckerabwassern. Bericht uber 3-jiihrige 
Erfahrung in einer groBen Zuckerfabrik. Angaben iiber Rcinigung in Klarteichen u. 
biolog. Bohandlung in Tropffiltern yerschiodener Systeme. Ober Einzelheiten vgl. 
Original. (Amer. J . publ. Health Nation’s Health 23. 585—90. Juni 1933. Ames, 
Iowa State Coli.) G r o s z f e l d .

P. Schneider, Uber die Fabrikation von Steinzeugrohren wid ihre Anwendung in 
Abwasserleitungen. Ubersicht iiber die iiblichen Verff. bei dor Aufbereitung von Tonen, 
Formgebung u. Brennen der Steinzeugrohre. Die fiir Abwasserleitungen benutzten 
Steinzeugrohre sollen saure- u. laugenbestandig sein u. eine W.-Aufnahme von 5 bis 8% 
besitzen. (Gosundheitsing. 5 6 . 246—49. 27/5.1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .



920 Hy. A n o r g a n i s c h e  I n d u s t r i e . 1933. II.

T. Wohlfeil und W. Gilges, tjbe.r die praktische Bedeutung der Glarkscken Methode 
bei Trink- und Oebrauchswasseruntersuchungcn. Die nach  der CLAKKschen Methode 
erhaltenen MaBzahlen sind, da neben der Hartę auch andere Einfliisse mit erfaBt 
werden, nicht ais Hartegrade im ubliehcn Sinne, sondom ais Schaumfahigkeitsgrade 
zur Bcurteilung des Seifenverbrauches neben den Hartegraden von Wert. Dio CLAKK
schen Werte liegen konstant iiber der Carbonatharte, meist unter der Gesamtharte 
nach B l a c h e r  oder W a r t h a -P f e i f f e r ; dio beste Korrolation besteht zwischen 
Cl ARK-Werten u. Carbonatharte. Die Cl a r k -Werte werden durch vicl freie Kohlen- 
saure gelegentlich erhoht, der EinfluB der iibrigen Faktoren ist gering. (Arch. Byg. 
Bakteriol. 110. 125—32. Mai 1933. Bonn, Hyg. Inst. d. Univ.) Manz.

Paul Weir, Der neue Atlanta-Triibungsmesser. Die Kontrolle der meist geringen 
Triibung des W. vor u. hinter den Filtern erfolgt in einem schwarz gestrichenen Ge- 
stell mit 500 ccm-Flaschen boi natiirlicher oder kunstlicher Beleuchtung mit Ver- 
gleichslsgg., dio fiir den Bereich von 25—5 mg/l aus S i02, fiir den Bereich von 5 bis 
0 mg/l aus Fullercrdo fiir 2 Wochen bereitet werden. (J . Amer. Water Works Asa. 
2 5 . 584—89. April 1933. Atlanta, Ga.) Manz .

S. Hilpert und R. Gille, t)ber die Bestimmung sehr kleiner Phenolmengen in 
u-dsseriger Losung. Unters. iiber giinstigo Bodingungen des Kupplungsvorganges des 
H lN D E N schen  Reagcnses zur quantitativen Best. kleiner Phenolmengen. Die Lsg. 
der Diazoyerb. soli in annahernd der gleichen Konz., zweekmaBig ca. 0,0001 n., vor- 
liegen, wio das zu bestimmendo Phenol. Mit p-Nitrophenyldiazoniumchlorid verlauft 
dio Kupplung boi pn =  8—5 yollstandig, sie wird durch alkal. Rk., auch durch kurzes 
Alkalisieren yerzogert; deshalb ist Sodalsg. langsam zuzusetzen, nach der Kupplung 
aber schnell zu alkalisieren, um die Zers. der uberschussigen Diazoverb. zu vermeiden. 
Verf.-Vorschriften fiir Best. von Thymol, a-Naphthol mit diazotiertem p-Nitranilin, 
von Phenol, o- u. m-ICresol, 0-Naphthol u. Resorcin mit diazotierter Sulfanilsaure. 
Einwertige Phenole, auch Rohphenolól, lassen sich bis zu 0,1 mg/l direkt ohne An- 
reicherung bestimmen. Sulfitablauge laBt sich direkt bis zu einer Vordunnung 1: 25 000 
durch Azokupplung colorimetrieron, stort aber bis zu 1: 50 000 die Best. von Teer- 
phenolen in FluBwassern. (Ąngew. Chem. 46. 326—28. 3/6. 1933. Braunschweig.) Manz.

V. Anorganische Industrie.
W. Gluud, K. Keller und H. Nordt, Die Gewinnung von Sauersłoff mittels ammo- 

niakalischer KobaltsaMosungcn. Im Hinblick auf eine techn. O.-Gewinnung durch Ab
sorption aus Luft untersuchenVff. ammoniakal.Kobaltsalzlsgg., die leicht02 aufnehmen 
unter Ersatz eines Molekuła NH3 durch ein halbes Molekuł 0 2 u. Suporoxydbldg.; in der 
Warme (55—70°) wird der aufgenommone 0 2 wieder abgegobon u. das Ausgangsmaterial 
zuriickgebildet. Die Abspaltung erfolgt aber nicht quantitativ, sondem ein Teil des 02 
oxydiert das urspriinglicho Kobaltosalz zu Kobaltisalz. Beschreibung der Herst. von 
Oxokobaltiaken aus Kobalthoxamminsalzen; Eigg. u. Rkk. der festen Oxokobaltiake 
u. ihrer Lsgg.; EinfluB der Co-Konz., der NH3-Konz., der Ggw. von Ammonsalz, der 
Temp. u. der Art der Anionen. Aufklarung des Rk.-Mechanismus. Verss. zur Zuriick- 
drangung der Kobaltoxydation (Venvendung von Antioxydatoren, sowie von reinigenden 
Zusatzen, insbesondere Al- u. Mg-Salzen; EinfluB der Verunrcinigungen, von denen vor 
allem Mn- u. Aa-Verbb. die Oxydation begunstigen; Veranderung der Abtreibe- 
bedingungen, um rascho Entfernung des abgespaltenen 0 2 zu erzielen). Regeneration 
der oxydierten Kobaltverbb. durch Elektrolyse. Von Co-Komplexen, in denen das NH3 
durch organ. Basen oder andere Radikale ersetzt wurde, verhieltcn sich nur Athylen- 
diamin-, Jfethylamin- u. Athanolaminkobaltsalze ahnlich gegen 0 2, wenn auch weniger 
giinstig. Ausfiihrliche Beschreibung der Einzelverss. (Ber. Ges. Kohlentechn. [Dort- 
mund-Eving] 4. 210—54. April 1933. Dortmund-Eving.) ScH U STE R .

Witold Hennel, Beilrag zur Theorie der Absorptionstiirme. II . Sonderfall: Ab
sorption von iVO„ in Sodalosungen. (I. vgl. C. 1933. II. 100.) Vf. untersucht die An- 
wendung der Gleiehung ln y jyn  =  K  a V/0 (y0 =  Konz. des zu absorbierenden Stoffes 
A im Gas bei E intritt in den Absorptionsturm, yn =  Konz. von A  bei Verlassen des 
Turms, K  =  Konstantę, a — Berflhrungsflftche qm/cbm, O =  Stromungsgeschwindig- 
keit in cbm/Stde.) auf die Absorption nitroser Gase durch Sodalsg. Wahrend beziiglieh 
NO, y0 =  0 angenommen werden kann, liegt in verd. Sodalsgg. walirscheinlicli eine 
merkliche NO-Tension an der Beruhrungsflache der Phasen vor, so daB die Gleiehung
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auf KO; bei allen Sodakonzz., auf NO jedoch nur in konz. Lsgg. anwendbar ist. (Chim. 
et Ind. 29. 1042—44. Mai 1933.) R. K. M u l l e r .

E. G. Sandmeier, Syntheiischer Korund fiir Edelsleinlager. Vortrag (mit Dis- 
kussion) iiber die Herst. kiinstlicher Edelsteino u. dereń Vcrwendung ais Lager in 
elektr. Meflinstrumenten, Ubren usw. (J. Instn. electr. Engr. 72. 505—14. 6 Tafeln. 
Juni 1933.) R. K. M u l l e r .

Ken-ichi Yamamoto, Die pliysikalisch-chemischen Eigenschafte.n ion japanischcm 
Sdureton. VII. Loslichkeit des japanhchen Sdureiones in alkalischen Lósungcn und 
die Hauptbestandteiłe von Saurelon. 1. (VI. vgl. C. 1931. II. 1894. 1933. I. 923.) 
Dic Analyse einiger japan. Sauretone ergibt versehiedeno Werte fiir das Verhaltnis 
A1,03: Si02, im allgemeinen 1: 4—10. Ais Mittel ist eine Zus. entsprechend der Formol 
Al203-8 Si52-H20  anzunehmen. Vf. gibt zwei Tabellen mit Analysen von 26 Siiure- 
tonen, schwarzen Schiefern, Bleicherden usw. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
36. 38B—42B. Febr. 1933. Tokyo, Waseda Univ., Abt. f. angew. Chem.) R. K. Mu.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Erie Hall Salisbury, Norton- 
on-Tees, Gewinnung von Stickstoff bzw. ton Slkksloff-Wasserstoffgemischen. Ein durch 
therm. Zcrlegung von NH, erhaltenes Gasgemisch wird ganz oder tcilweiso mit Luft 
verbrannt. Die bei der Verbrennung entwickelte Hitze wird zur Zers. des NH;! benutzt, 
so daB sich die Verwendung sonstiger Warmeąuellen eriibrigt. Man kann die fiir die 
Yerbrennung erforderhche Luftmenge variieren, so daB man ais Endgaa reinen N2 oder 
ein Gemisch von N2 mit wenig H 2 erhalt. Ein zur Durchfiihrung des Verf. gceigneter 
App. wird beschrieben. (Hierzu vgL E. P. 387 318; C. 1933. I. 3116.) (F. P. 743586 
vom 5/10.1932, ausg. 3/4. 1933. E. Prior. 20/10. 1931. E. P. 390 870 vom 20/10. 1931, 
ausg. 11/5. 1933.) D r e w s .

E. Merck, Deutschland, Herstdlung von Hydrazin. Harnstoff wird in alkal. wss. 
Lsg. mit AJkalihypochlorit in Ggw. von organ. Koli., wie Leim, Gelatine o. dgl., auf 
ca. 100° erhitzt. Nach dem Abkuhlen wird das Hydrazin mit uberschiissiger H2S04 
ausgefallt. (F. P. 743 622 vom 6/10. 1932, ausg. 4/4. 1933. Oe. Prior. 28/12.
1931.) D r e w s .

Chemische Fabrik Budenheim A.-G., Mainz, Calcinierle Trialkaliphosphale. 
Wss. Lsgg. von Trialkali-, insbesondere von Tiinatriumphosphat, werden unmittelbar 
in erhitzte Drehrohre gebracht, aus denen das Calcinierungsprod. in Form von kleinen 
Spanen mit Hilfe von Schabovorr. herausgebracht wird. Das Endprod. enthiilt nur 5°/0 
oder weniger W. Die Temp. der Trommel wird zwischen 100 u. 140° gehalten. (E. P.
390 089 vom 19/10. 1932, ausg. 20/4. 1933. D . Prior. 21/10. 1931. F. P. 744 347 
vom 19/10. 1932, ausg. 18/4. 1933. D. Prior. 21/10. 1931.) D r e w s .

Harold E. White, Zelienople, Vcrarbcitcn ton Tricalciumphosphat. Ein Schacht- 
ofen wird mit den zur Umsetzung erforderliehen Mengen von Tricalciumphosphat, 
Schwermetallsulfid u. Koks beschickt. Dio Temp. des Ofens wird unter der Disso- 
ziationstemp. des CaS, aber doch hoch genug gehalten, urn das Schwermetall aus dem 
Sulfid in Freiheit zu setzen. Man arbeitet unter leichtem Vakuum u. zicht von Zeit 
zu Zeit das Schwermetall u. die sulfid. Schlacko ab. Die entstehenden P-Dampfe werden 
abgeleitet u. zur Kondensation gebracht. Neben dcm P u. dem CaS wird das ais Sulfid 
eingeftthrte Schwrermctall gewonnen. — Beispiele: 2 Ca3(P04)2 +  6 FeS +  16 C =  
6 CaS +  3 Fe2P +  P +  16 CO. — Ca3(P04)2 +  3 PbS +  8 C =  3 CaS +  3 Pb +
2 P +  8 CO. — Ca,(P04)„ +  3 Cu2S +  8 C =  3 CaS +  6 Cu +  2 P  +  8 CO. — Ca3- 
(P04)2 +  3 ZnS +  8 C =  3'CaS +  3 Zn +  2 P  +  8 CO. (A. PP. 1908 090 u. 1 908 091 
vom 9/2. 1928, ausg. 9/5. 1933.) D r e w s .

Henkel & Cie G. m. b. H., Dusseldorf, Gewinnung von Alkali- oder Erdalkali- 
silicaten. Alkaliehloride u. Si02 werden, gcgebenenfalls nach Zusatz von Erdalkali- 
verbb. bzw. anderen FluBmitteln, bei hoher Temp. m it W.-Dampf behandelt. D io be- 
nótigte Hitze wird im Innern der Ofenbeschickung durch elektr. Widerstandsheizung, 
wobei die Beschickung selbst ais Widerstand dient, erzeugt. Der W.-Dampf wird durch
die untere geschm. Schicht eingeleitet. (F. P. 744 970 vom 29/8. 1932, ausg. 29/4.
1933.) D r e w s .

Silica Gel Corp., iibert. von: Gerald C. Connolly und Ernest B. Miller, Balti
more, Verfahren zur Eerstellung ton Oelen. Zur Herst. harter, adsorbierender Gele, 
z. B. yon S i02-0elen, wird das Hydrogel mit h. W. gewaschen, wobei zur Erzielung 
eines Gels von geringer Dichte ein Waschwasser Yon hoherer Temp., zur Erzielung 
eines Gels von hoherer Dichte ein Waschwasser von niedrigerer Temp. Yerwendet wird.
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Das gowaschenc Hydrogel wird sodann in ublicher Weise auf das Gel weitcr verarbeitet 
(A. P. 1900 859 vom 25/7. 1930, ausg. 7/3. 1933. D. Prior. 27/4. 1928.) Horn. '

Clay Reduction Co., Chicago, iibert. von: Svend S. Svendsen, Chicago, Entfenun 
von Kieselsaure aus diese enłhalłenden Stoffen. Man unterwirft diese Stoffe in trockenem 
Zustand der Einw. von NH4F, wobei man letzteres in geringerer Menge anwendet, ais 
zur volligen Oberfiihrung der Si02 in Silicofluorid notwendig ist. Hierbei wird die SiO, 
in SiF4- 2 NH3 ubergefiihrt, u. letzteres durch Verfliichtigen entfernt. (A. P. 1911004 
■vom 1/2. 1930, ausg. 23/5. 1933.) D rew s.

E. I. duPont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. von: Julius F. Berliner, 
Wilmington, Verarbeiten ton Polyhalit. Das Minerał wird mit NH3, C02 u. W. be- 
handelt, wobei K„SO.t, {NHt)2SOt , CaC03 u, MgC03 erhalten werden. Gegebcnenfalls 
wird das Minerał zur Entfcrnung des NaCl zuvor mit W. ausgelaugt. (A. P. 1 909 606 
vom 21/1. 1930, ausg. 16/5. 1933.) D rews.

Wintershall A.-G., Berlin, und Curt Beil, Kassel, Herstellung von Kaliumwlfat 
aus Kieserit und Chlorkalium iiber Kalimagnesia gemafi D . R. P. 551 928, dad. gek., 
daB die Umsetzung von Kieserit m it Sulfatlauge bei hohen Tempp., moglichst iiber 50°, 
u. die Trennung der Kalimagnesia von der Umsetzungslauge bei tiefen Tempp., mog
lichst untorhalb 30°, vorgenommon wird. (D. R. P. 577 051 KI. 12 1 vom 14/6. 1932, 
ausg. 22/5. 1933. Zus. zu D. R. P. 551928; C. 1932. II. 1056.) D rew s.

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Deutschland, Oewinnung von Kalium- 
niłrał aus Kaliumsulfal und Salpetersdure. Dio vom K N 03 getrennten Mutterlaugen 
finden bei der Vcrarbeitung von Phosphaten Verwendung. D ie  Ausgangsstoffc, das 
KjSO.i sowio dio HNOa, werden in solchen Mcngon benutzt, daB man nach der Ab- 
trennung des K N 03 eino an K N 03 u. K H S04-KN 03 gesatt. Lsg. erhalt. Das K2S0, 
kann durch Doppelsalze oder durch Gemischc aus K2S04 mit Na.,SO, bzw. MgS04 
ersetzt werden, ohne daB der Reinheitsgrad des gowonnenen KN 03 dadurcli ver- 
iindert wird. (F. P. 744495 vom 24/10. 1932, ausg. 20/4. 1933. D . Prior. 28/1.
1932.) D r ew s .

Paul Lanthier, Frankreich, Oesonderłe Oewinnung ton Natrium- und Kaliumchlorid 
aus Kalisalzen, wie Sylvinit. Aus der zuniichst hergestelltcn gesatt. Lsg. des Kalisalzcs 
werden durch Zusatz von NaOH u. Na2C03 MgCl2 u. CaS04 entfernt. Ein Teil der Lsg. 
wird bei einer Temp. von 55—56° yerdampft, bis der Sattigungsdruck fiir KC1 bei dieser 
Temp. crreicht ist. D a s ausgeschiedene NaCl wird bei der gleiehen Temp. durch Fil- 
tration entfernt. AnschlieBend wird die filtrierte Lsg. auf 15—20° gekiihlt u. bei dieser 
Temp. ebenfalls durch Filtration von dom suspendierten KC1 befreit. — Es werden 
weitero Ausfuhrungsformen des Vcrf. beschrieben. (F. P. 744 574 vom 26/10. 1932, 
ausg. 24/4. 1933.) D r e w s .

R. Englert und Dr. F. Becker Chemische Fabrik, Prag VII, Tschechoslowakei, 
Herstellung von volumindsem Speisesalz aus Steinsalz. Steinsalz wird in einein Tiegel 
gesc-hm. u. einige Zeit, um das Absetzen der Vcrunreinigungen zu bewirken, sich selbst 
iiberlassen. AnschlieBend wird die Schmelze in Form eines diinnen Strahles (Durch- 
messer nicht ube r  1 cm) in W. oder Mutterlauge flieBen gelassen. Man erhalt das Salz 
in Form von K  rusten oder Kórnern. (F. P. 743 664 vom 29/7. 1932, ausg. 4/4. 1933.
D . Prior. 27/1. 1932.) D r e w s .

PreuBische Bergwerks- und Hiitten-A.-G., Zweigniederlassung Salz- und 
Braunkohlenwerke, Berlin (Erfinder: K. Buchner, StaBfurt), Herstellung von 
Natriwncarbonalen aus Koclisalz in wss. Lsg. u. Magnesia bzw. MgC03 unter Einw. 
von C02 unter Druck, 1. dad. gek., daB die Rk.-Komponenten in solchen Konzz. u. bei 
solchen CO,-Drucken zur Rk. gebracht werden, daB ais Zwischenprod. das Doppelsalz 
MgC03-2 NaHC03 neben MgCl2 enthaltender Endlaugo entsteht, u. entweder a) aus 
dom Doppelsalz mit konz. NaCl-Lsg. u. Einw. von unter Druck stehender C02 NaHCOj 
ais Bodcnkorper gewonnen wird, oder b) aus dem Doppelsalz nach Erhitzen z. B. im 
Drehofen die Soda mit W. oder Sodamutterlauge ausgelaugt wird. — 2. dad. gek., daB 
die Doppelsalzbldg. in der im Verf. bei der Doppolsalzzers. anfallenden, mit W. vcrd. 
Mutterlauge unter Zusatz ausreiehender Mcngen MgC03 durchgefiihrt wird. — 3. dad. 
gek., daB in beiden Verf.-Stufen mit C02-Druckcn von vorzugsweiso 8 atu gearbeitet 
wird. (D. R. P. 577255 KI. 121 vom 27/9. 1931, ausg. 30/5. 1933.) DREWS.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung vcm Chlorkalk mit 
geringem Wassergehalt. Der hydrat. Kalk wird zuerst m it gasformigem Cl behandelt. 
Man arbeitet hierbei diskontinuierlich unter solchen Bedingungen, bei denen noch nicht 
nennenswerte Mengen von Rk.-Wasser entweichen, so daB ein Rk.-Prod. mit maBigem
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Geh. an akt. Cl2 erhalten wird, u. der Punkt, an dem die Zusammenballung des Prod. 
stattfindet, noch nicht erreicht ist. AIsdann entfemt man unter Fortsetzung der Cl- 
Zufiihrung zum Zwischenprod. aus letzterem in bekannter Weise das durch die Bk. ge- 
bildete W. Die in Rk. befindliche M. sol) ihre pulverige oder kórnigo Struktur bchalten. 
Die Entfernung des W. darf nicht so weit getrieben werden, daB hierdurch die Ab
sorption des Cl yermindert wird. Die Entfernung des W. kann durch einen gegebcnen- 
falls erhitzten Luftstrom, der durch den Rk.-Raum geleitet wird, beschleunigt werden. 
Wahrend dio Chlorierung in der 1. Phase bei Tempp. von ca. 25—35° erfolgt, arbeitet 
man in der zweiten Phaso bei wenigstens 45°. Es werden weiterc Ausfulirungsformen 
des Verf. beschrieben. (F. P. 744 800 vom 31/10. 1932, ausg. 26/4. 1933. D. Prior. 
2/11.1931.) D r e w s .

I. J. Baschilow und P. S. Kundjakow, U. S. S. R., Darstellum; ron Calcium- 
molybdat. NHj-Molybdat wird mit CaO oder Ca(OH), gegebenonfalls unter An
wendung eines Vakuums erhitzt. (Russ. P. 26701 vom 16/5. 1931, ausg. 30/6.
1932.) R ic h t e r .

Walther Kangro und Agnes Lindner, Braunsohwoig, Verfahren zur Gewinnung 
von Melallchlarcerbindunr/en aus durch chlorierende Rostung gewonnenen Gasen, dad. gck., 
daB den h. Rk.-Gasen Cl2 oder HC1 oder ein Gemisch beider untereinander oder mit 
fremden Gasen zugesetzt wird. Eisenoxyd wird z. B. bei etwa 1100° im Cl2-Strom 
chloriert. Durch Einfiihren von k. Cl2 in das mit 1100° aus dem Ofen austretcndc Gas- 
gemisch erniedrigt sich die Temp. auf etwa 200°. Hierbei wird alles Eisenehlorid fest. 
(D. R. P. 576 279 KI. 12g vom 28/9. 1929, ausg. 9/5. 1933.) H o r n .

Trefileries et Laminoirs du Havre, Frankreich, Fallen ron Melallen aus Salz- 
losungen. Dio Salzlsg. wird mit fcin verteiltem metali. Al behandelt, wobei man in Ggw'. 
eines Aktivators arbeitet, der die sich auf dem Al bildendo Schicht von A120 3 stets 
zers. Fiir die Verarbeitung von Cu-Lsgg. eignet sich H 2SO., ais Aktivator, wahrend man 
in anderen Fallen Alkaliciiloride u. NH.,C1 oder verd. Mineralsauren, z. B. Salzsaure, 
benutzt. Bei der Verarbeitung gewisser Ni-Mineralien erhalfc man eine Lsg. von Cu- 
u. Ni-Sulfat. Aus dieser kann man nunmehr das Cu m it Al ausfiillcn, wiihrend das 
Ni in Lsg. bleibt. Das ausgefallte Cu wird durch alkal. Waschung vom uberschiissigen 
Al befreit. (F. P. 743183 vom 29/12. 1931, ausg. 25/3. 1933.) D r e w s .

Wilhelm Manchot und Heinrich Gall, Miinchen, Herstdlung ron Nickelcarbonyl 
durch Behandlung von Ni-Verbb. mit CO, dad. gek., daB man eino durch Fiillung 
einer Ni-Salzlsg. mit H2S oder Sulfiden erhaltene wss. Suspension von Ni-Sulfid bzw. 
-hydrosulfid bei gewóhnlieher Temp. u. bei gowóhnlichem Druck mit CO behandelt 
u. aus dom hierbei erhaltenen carbonylhaltigen Gas Ni-Carbonyl in ublicher Weiso 
abtrcnnt. (D. R. P. 577144 KI. 12 n vom 5/3. 1929, ausg. 24/5. 1933.) D r e w s .

Hans Hadert, Der RuB, seine Herstellung, Eigenschaftcn und Yerwendg. Berlin: Elsner
Verlagsges. 1933. (83 S.) kl. 8°. =  Elsner’s ehemiseheTaschenbucher. Bd. 6. nnM. 5.—

VI. Glas. Koramik. Zement. Baustoffe.
F. W. Cordt, Rot ais Glasur und. Dekoratiotisfarbe. Es werden 13 vcrsehiedeno 

Satzo fiir Rotglasuren angegeben u. die besonderen Eigenarten eines jeden sowio dic 
Yerwendungszwccke mitgeteilt. (Keram. Rdscli. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, 
Email 41. 307—10. 15/6.1933.) L o f f l e r .

George Blumenthalir., Herstellung einer malten Chrom-Zinnglasur. Angaben 
iiber Zus. u. Brenntemp. (Ceram. Ind. 20. 222. 246. Mai 1933. Washington, 
D. C.) SCHtFBTERIUS.

Fausto Pozzi, Anpassung und Korrektur ron Uberzilgen und Glasurenfur Majoliken 
und keramische Waren allgemein. (Vgl. C. 1933. I. 4011.) Zus. u. Eigg.; Tabclle der 
Zus. u. Warmcausdehnung von 45 Schmelzon, Dborziigen u. Glasuren; Beispicle fiir 
die Korrektur der Zus.; Beschreibung eines neuen Vers.-Ofens. (Corrierc d. Ceramisti 
14. 135. 137. 139. 141. April 1933.) R. K. Mu l l e r .

— , Salze ais Ursache des Zusammenrollens ron Glasur. Wahrend der Lagerzeit 
von vorgeschruhten Verblendern waren aus einer Kesselschlaeke, mit welcher der Lagor- 
platz aufgefiillt war, unter dem EinfluB von Feuehtigkeit Salze in die Steine gelangt. 
Diese Salze erzeugten Glasurfehler, wobei ein tropfenformiges Zusammenkriechen der 
Glasur u. weiBlicho Ausscheidungen beobaehtet wurden. (Keram. Rdsch. K unst
keramik, Feinkeramik, Glas, Em ail41. 293; Tonind.-Ztg. 57. 544.1933.) S c i i u s t e r i u s .
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Ludwig Stuckert, Hochsdurefesles Email in der chemischen Technik. Hoch- 
saurefestes Email soli viel SiO,, wenig B20 3 enthalten. Es kann yorlaufig nur auf 
GuBeisen aufgesehmolzen werden. Dio Zus. dreier Emails wird angegeben. Beschreibung 
des Emaillieryorgangs. (Chem. Fabrik 6. 245—48. 7/6. 1933.) L o f f l e r .

Vielhaber, Elastizitat. Erklarung des Begriffes Elastizitat. Fiir viele Zwecke 
ist es yorteilhafter, weniger elast. Emails zu verwenden. Die Elastizitat laBt sich nicht 
aus der Zus. erreehnen. (Emailwaren-Ind. 10. 185—86. 1933.) LÓFFLER.

Oscar Knapp, Lóslichkeit von BUiglas in  bezug auf seinen Alkaligehalt. Die 
Resultato der Arbeiten von P f/DDLE, T u r n e r , T a b a t a  u . KARMAUS werden bc- 
sprochen u. die Unstimmigkeiten diskutiert. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 
520B—522B. 1932. Ujpest [Budapest], Kossuth-U. 20.) S c h u st e r iu s .

Kyu-bei Kobayashi und Ken-ichi Yamamoto, Lóslichkeił von Tonen in alkalischen 
Losungen. Es wurden zahlreiche Tonsorten u. Tonmineralien zur Best. der einzelncn 
Tonkomponenten auf ihre Lóslichkeit in alkal. Lsgg. untersucht. Daten werden nicht 
gonannt. (<T. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 522B—523B. 1932. Tokyo, 
Waseda Univ., Departm. of Applied Chem.) SCHUSTERIUS.

— , Trockenempfindliche Tone. Kiinstliche Trocknung oder Freilufttrocknung im 
Hinblick auf dio Trockeneigg. des Tones u. auf die warmewirtschaftliche Seite cincr 
solohen Anlago. (Tonind.-Ztg. 57. 4—5. 2/1. 1933.) ScHUSTERIUS.

O. Krause und Alfred Laubenheimer, Ober die Trockenaufbereitung ton Rob 
kaolin. Beschreibung einer Vcrsuchsanlage fiir eine Aufbereitung von Rohkaolin zum 
Feinkaolin durch Windsichtung fiir 500 kg/Std. Materialumsatz. (Sprechsaal Keramik, 
Glas, Email 6 6 .  387—88. 8/6. 1933. Breslau, Techn. Hochsch.) SCHUSTERIUS.

Erik Huttemann, Die Masseaufbereitung in der Dachziegelind-uMrie. Techn. 
Einzelheiten der maschinellen Tonaufbereitung. (Tonind.-Ztg. 57. 530—32. 557—58. 
8/6. 1933.) SCHUSTERIUS.

Carl Brignone, Empirie oder Technik bei Ziegelófen. Dborblick iiber die bei 
Errichtung von Ziegeleien zu beachtenden Probleme. (Corriere d. Ceramisti 14. 133. 
135. April 1933.) R. K. M u l l e r .

Carl Kjehlsen, Ober die Herstdlung von Sintcrdolomit in Schachl- und Drehofen. 
Beschreibung einer Sinterdolomitanlage, bei der zum Brennen des stiickigen Materials 
Schachtofen zum Sintern des anfallenden Feinkorns jedoch Drehofen yerwendet 
werden. (Tonind.-Ztg. 57. 533—34. 8/6. 1933.) ScH U STER IU S.

Walter Marschner, Verfarbungen und Ausbluhungen an Kacheln. (Vgl. C. 1933.
I. 3483.) Yf. sehlagt vor, daB man besser BaC03 ais BaCl2 ais Tonzusatz zur Unsclmd- 
lichmaehung des Sulfates yerwenden sollto, da das 11. BaClj selbst zu Ausbliihungeii 
Veranlassung geben kann. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 
41. 284. 1/6. 1933.) S c h u s t e r iu s .

Warren L. Baker, Korrosionsverhinderung bei Veru-ejidung von mit Zement aus- 
gekleideten Rohren. Vf. zeigt, daB in der Praxis sich Zementrohre aowie mit Zement 
ausgekleidete Rohre fur den Transport yon Salzlsgg. oder von H2S-Gemischcn sehr 
gut geeignet haben. Das Problem der Korrosion kann nach Ansiclit des Vf. durch 
Verwendung dieses Baumaterials auch in den Olraffinerien sowio den Roholleitungen 
gelost werden. (Petrol. Engr. 4. Nr. 8. 29. Mai 1933.) K. O. M u l l e r .

Hans Hecht, Die Entwicklung der Siebgewebepriifung. Fuhlhebelsehraublehren, 
MeBmikroskopo u. Projektionsapp. ais Priifyorr. fiir genormto Siebe. (Keram. Rdsch. 
Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 295—98. 8/6. 1933.) S c h u s t e r iu s .

W. Gurr, Wasserbestimmungsapparat nach Wefelscheid. Es wird eine handlichc 
Ausfiihrung eines App. fiir die W.-Best. in Rohmaterialien mittels Dest. mit Xylol 
beschrieben. W.-Dampf u. Nyloldampf kondensieren sich in einem graduierten Rohr, 
das Xvlol lauft von einer bestimmten Hoho wieder in den Siedekolben zuriick, so daB 
der Yers. solange fortgesetzt werden kann, bis dor Spiegel des kondensierten W. nicht 
mehr steigt. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 20. 338. 18/5. 1933. Berlin-Spandau, 
Lab. der Porzellan-Manufaktur W. H a l d e n w a n g e r .) S c h u s t e r iu s .

P. Grigorjeff, Die Bestimmung von Borsdure in Glas und Email. Die Substanz 
wird mit Na2C03 aufgeschlossen, mit HCl die C02 entfernt, 2-mal mit CaC03 behandelt, 
im F iltrat mit Glyeerin oder Mannit dio B20 3 titriert. (Sprechsaal Keramik, Glas, 
Email 66. 388. 8/6. 1 9 3 3 . ) _______________  L o f f l e r .

Felix Singer, Berlin-Charlottenburg, Verfahrenund, Vorrichlung zum Aufschldmmen 
von Rohsloffen allcr Art, insbesondere yon keram. Rohstoffen unter Yerwendung von
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Ruhrwerkcn, dad. gek., daB das Aufschlammen ausschlieBlich durch den durch einRuhr- 
oder Schlammwerk in kreisender Bewegung erhaltenen Trubestrom ohne unmittelbaro 
Einw. des Riihr- oder Schlammwerks auf das aufzuschlammende Gut erfolgt. ■— Der 
Vorteil des Verf. besteht neben der Verringerung des Kraftbedarfs darin, daB es ermóg- 
licht, eisenfrei zu schlammen bzw. jede Verunreinigung des Schlammgutes durch Eisen 
oder andere Metalle auszuschalten, weil es nicht mehr notwendig ist, den Schlammąuirl 
starken mechan. Beanspruchungen auszusetzen, u. er daher aus Materialien hergestellt 
werden kann, die bei groBer Schleiffestigkcit geringere Widerstandsfahigkeit gegen 
plotzlichen StoB haben ais Metalle, wie insbesondere dichte keram. Massen. (D. R. P. 
578134 KI. 80a yom 17/12. 1930, ausg. 10/6. 1933.) H e i n r i c h s .

Hans Opalsky, Tschechoslowakei, Betonmischung. Es wird dem Zement wahrend 
des Anmachens oder yorher Protein u. gleichzeitig ein Oxyd oder Hydroxyd eines Erd- 
alkalimetalles beigemischt, u. zwar Protein bis zu 2,6 Gewichts-%, u. das Erdalkalioxyd 
oder -hydroxyd bis zu 12 Gewichts-°/0 des trockenen Zements. Besonders geeignet ist 
ais Protein Cascin u. ais Erdalkalimctall Calcium. Durch das Protein soli die Dichtigkeit 
u. Wasserundurchlassigkcit des Betons crhóht werden, der Erdalkalizusatz soli dio ais 
Folgę des Proteinzusatzes sonst eintrotende Verlangerung der Abbindezcit u. Herab- 
setzung der Festigkeit aufheben. (F. P. 745145 vom 5/11. 1932, ausg. 5/5. 1933. 
Tschech. Prior. 21/12. 1931.) H e i n r i c h s .

Aluminum Comp. o£ America, Pittsburgh, V. St. A., iibert. von: Irving
C. Honegger, Texas, V. St. A., Schulz fiir Beton beim Abbinden. Der frische Beton 
wird mit einer dunnen Mctallage, z. B. einer Aluminiumfolie, die sich der Oberflache des 
Betons ansehmiegt, abgedeckt. Die Abdeckung yerhindert, daB dcm Beton das fiir 
den AbbindeprozeB erforderlicho W. durch die Einw. der Atmosphare entzogen wird. 
(A. P. 1909177 vom 1/8. 1930, ausg. 16/5. 1933.) H e i n r i c h s .

George Edward Heyl, London, Mórtelmischung, insbesondere zum Befcstigen yon 
Glasverkleidungen auf Wanden. Der Mortel wird aus einem ólhaltigen Bitumen oder 
einem ólhaltigen Harz u. einer wss. Portlandzemcntmischung hergestellt. Es werden 
z. B. gemischt: 3—5 Gewichtsteile Sand, 3 Gewichtsteile Portlandzement u. 1 Gewichts- 
tcil Bitumen (mit 5—10°/o 01, das bei mehr ais 100° dest.), oder 1 Gewichtsteil einer 
Harzmischung, bestehend aus 90 oder mehr %  Kolophonium (mit 5-—6°/0 natiirlichem 
Harzol) u. 10 oder weniger %  reinem Gummi. Die Glasplatten werden yor dem Auf- 
driicken auf das Mórtelbett mit einem Harzanstrich auf der TJnterseite versehen. (E. P.
391 997 vom 7/6. 1932, ausg. 1/6. 1933.) H e i n r i c h s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Oipsmórtclmischung. Der Mortel 
enthalt ais Bindemittel Calciumsulfat in der Form des Anhydrits m it einem Be- 
schleunigerzusatz. Z. B. wird gemahlenem Anhydrit yon solcher KorngroBe, daB 
mindestens 80°/o durch ein 180-Maschcnsieb hindurchgehen, ais Beschleuniger 0,5% 
ICaliumsulfat u. 0,75% Zinksulfat oder auch Pottasche oder Borax beigemischt. Auch 
geloschter Kalk oder Portlandzement kann zugegeben werden u. ais Fullstoff schlieBlich 
Sand, Bimssand oder Farbstoffe. Der M6rtel ist besonders geeignet fiir das Spritzverf. 
(Ind. P. 18703/1932 vom 1/2.1932, ausg. 14/12.1932. E. Prior. 4/2.1931.) H e i n r i c h s .

Societa Anonima Italiana per la Produzione Calci e Cementi di Segni, 
Italien, Thermische Behandlung ton Puzzolanen. Um in naturlichen Puzzolanen, Vulkan- 
erde, Vulkantuff, Basalt, Diabas, Trachit, Sienit, Trass, Diorit u. ahnlichen Gesteinen 
die Puzzolaneigg. zu wecken u. zu yerstarken, werden die Steinmassen einem Rósten
u. nachfolgendem Abschrccken unterworfen. (F. P. 743 255 vom 12/9. 1932, ausg. 
27/3. 1933.) H e i n r i c h s .

American Face Brick Research Corp., Illinois, iibert. yon: Sherman Q. Lee, 
Madison, Fordem des Aufschwellens von erdigen Stoffen. Die erdigen, z. B. tonhaltigen 
Stoffe worden mit einer FeS04 u. Melasse enthaltenden Fl. behandelt u. gegebenenfalls 
geformt. AnschlieBend folgt sodann Erhitzen zwecks Verdampfung des Losungsm.
u. hierauf Schmelzen, wobei eine Gasentw. durch die M. hindurch einsetzt. Man er- 
hiilt ein poriges Prod. — Es werden weitere Ausfiihrungsformen des Yerf. beschrieben. 
(A. P. 1903 821 yom 3/7. 1930, ausg. 18/4. 1933.) D r e w s .

United States Gypsum Comp., Chicago, iibert. von: George D. King, Fort 
Dodge, V. St. A., Schaum zur Herstellung von Leichtbetonbaukorpem. In W. gel. Quillaja- 
rinde wird mit einer wss. Lsg. yon Karayagummi gemischt. Die Mischung wird unter 
Zufiihrung yon Luft zu Schaum gesehlagen. Ein yorteilhaftes Verhiiltnis ist: %  Ge- 
wichtsteil Quillajarinde, 75 Toile W. u. 1 Teil gepulyerter Karayagummi. (A. P. 
1907982 yom 22/4. 1927, ausg. 9/5. 1933.) H e i n r i c h s .
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Arthur Sprenger, Berlin, Verfahren zur Herstellung feuerfester Baustoffe unter 
Verschmelzung von Oxydeii des Chrorns, Aluminiums, Magnesiutns und Siliciums, dad. 
gek., daB dio Oxyde bzw. diese enthaltende Mineralien oder Yerbb. in einem derartigen 
Vcrhaltnis bei hohen Tempp. zusammengeschmolzen werden, daB prakt. in der cr- 
haltenen M. die Oxydmengen im Verliiiltnis einfach molekularer Oxydverbb., rechner. 
annahornd den Oxydverbb. Mg0Al20 3, MgOCr2Oa, Al20 3Si02 entsprechend, yorliegen, 
wobei bei Benutzung eisenhaltiger Stoffe die Sehmelzung reduzierend durehgefiihrt 
wird. — Dio gemaB dem Patent hergestellten Massen besitzen einen sehr hohen Schmelz- 
punkt (um 2000° u. dariiber), die Druekenveiehungstempp. liegen um 1650° u. dariiber; 
die Massen besitzen bei hohen Tempp. bedeutendc Widerstandsfahigkeit gegen chem. 
Angriffe, sie sind insbesondere zu Baukorpern fiir den Bau heiBgehender Ofen geeignet. 
(Vgl. auch F. P. 662190; C. 1929. II. 2595 u. A. P. 1886268; C. 1933.1 .1189.) (D.R.P. 
577 932 KI. 80b vom 13/10. 1927, ausg. 7/6. 1933.) I-Ieinrichs.

Walter Jiirges, Deutschland, Herstellung von Isolierkorpem. Man preflt oder saugt 
durch eine Isoliermasse, insbesondere aus A'or£schrot, gegebenenfalls mit Zusatz eines 
Bindemittels, ein Gas, z. B. Luft, oder eine FI., um dadureh eine schnellere Trocknung, 
Verfestigung oder Hartung der M. herbeizufiihren. — Z. B. formt man ein auf 100—150° 
erwarmtes Gemisch aus gleichen Teilen Korkschrot u. Pech zwischen perforierten 
Stahlbandern zu Platten u. kfihlt zugleieh mittels eines Luftstromes. Dadureh wird die 
Verfestigung der M. auBerordcntlich beschleunigt u. nur eine kleine Apparatur zur 
Formung benótigt. (F. P. 727 310 vom 1/12. 1931, ausg. 16/6. 1932.) S arre.

William Kenyon & Sons Ltd., Dukinfield, und Archie Jackson, Manchester. 
England, Wiirmeisolierende Mórtel- oder Kunststeinmasse. Eine Mischung yon zer- 
kleinertem Torf u. Gips wird gebrannt u. dann zu Pulyer gemahlen. Asbest oder andere 
yerstarkendo Faserstoffe konnen beigemischt werden. Ein yorteilhaftes Mischungs- 
yerhaltnis ist 3 Volumenteile Torf u. 1 Volumenteil trockener Gips. Die dieser ge- 
brannten u. gepulyerten Mischung beizugebenden Faserstoffe werden z. B. auf 15 bis 
20 Gewichts-% bemessen. (E. P. 389 663 vom 20/4. 1932, ausg. 13/4. 1933.) H e ik r .

William Adamson, ubert. von: Hiram S. Lukens, Philadelphia, Wasserabu-eismde 
Kunststeinmasse. Dem mit Bindemittel yermischten Steingeriist wird eine yorher ge- 
bildete Emulsion beigegeben. Diese Emulsion besteht aus einer Lsg. eines in W. unl. 
Stoffes in einem fliichtigen Lósungsm., sie wird in der Mischung durch ein wasser- 
abweisendes Mittel zum Brechen gebracht. Es werden z. B. 1 Teil Magnesiumoxyd,
2 Teile Kies u. 5 Teile Sand mit Magnesiumchlorid trocken gemischt. Der Mischung 
wird eino Lsg. von Paraffin in Benzol mit Zusatz der gleichen Mcngo emulgierbaren 
Mineralóls beigegeben. (A. P. 1906276 vom 30/6. 1926, ausg. 2/5. 1933.) Heinr.

Stefan Schless, Grodig bei Salzburg, und Karl Hóller, Salzburg, Kmiststein 
aus Kalk. Die Horst, des Steins geschieht in der Weise, daB der Kalk mit viel W. ge- 
lóscht, ein minerał. Fullstoff zugegeben wird, die M. durch Waschen gereinigt, 
dann getrocknot, gemahlen u. in die gewiinschte Form gepreBt u. schlieBlicb der 
fertige Stein mit Koblensaure behandelt wird. Beispiel: 30 Gewichtsteile gebrannter 
Kalk werden mit 70 Gewichtsteilen W. gelóscht. Zu der Kalkmilch wird Fullstoff, 
z. B. Caleiumearbonat, im Gowichtsverhaltnis 70 : 30 beigemischt. Die Mischung wird 
gewaschen, in einer Filterpresso gefiltert, auf einen Feuehtigkeitsgeh. yon 6% getrocknet, 
gemahlen u. unter einem Druck yon 600 kg/qcm in Formen gepreBt. Die fertigen Korpcr 
werden 21 Tage lang der Wrkg. von Kohlensaure ausgesctzt. Die Korper haben reine 
weiBe Farbę u. erlangen eino Festigkeit, die etwa der von gebrannten Ziegeln gleieht. 
(Hierzu ygl. auch F. P. 724 305; C. 1932. II. 2512.) (A. P. 1 907 369 vom 9/11. 1931. 
ausg. 2/5. 1933. Oe. Prior. 16/4. 1929.) H e i n r i c h s .

Flintkote Corp., Boston, Mass., V. St. A., ubert. yon: Harold L. Levin, Nutley, 
New Jersey, V. St. A., Kunststeinmasse fiir Fupbodenbeldge. Zement, feiner minerał. 
Zuschlag u. eine wss. Gummidispersion werden gemischt, u. zwar derart, daB das 
Gewicht des Zements etwa das Doppelte des Gewiehts des Gummis betragt, wahrend 
das Gewicht des Zuschlags mebr ais das Gewicht der beiden anderen liestandteile 
zusammen betragt. (A. P. 1 911 631 vom 21/5. 1930, ausg. 30/5. 1933.) H e i n r i c h s .

Eugśne Garapon, Frankreich, Entfernen oder Verhiiten von Salpelerausbliihungen 
in Mauerwerk. Dio schadhaften Stellen werden abgebiirstet, dann werden naeheinander 
funf Waschungen yorgenommen mit einer Lsg. einer bakterientotenden Substanz in 
W., wobei vor jeder neucn Waschung das Mauerwerk vollig trocken sein muB. Ais 
yorbeugende MaBnahme gegen die Bldg. von Ausbliihungen wird eine erheblich 
schwachere Lsg. dem Fugen- oder Putzmortel beigemischt. Die FI. dringt in das Mauer-
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werk ein u. setzt hier nach dcm Trocknen Krystalle des schiitzenden Chemikals ab. 
Ais baktericntotendes Chemikal ist Formaldehyd geeignet. (F. P. 744 222 vom 17/10.
1932, ausg. 15/4. 1933. Schwz. Prior. 14/6. 1932. Vgl. auch D. R. P. 534184; C. 1931. 
I I .  3141.) H e i n r i c h s .

Charles F. Lytle, Sioux City, V. St. A., Fiillmasse fiir Ausdehnungsfugen in  
Mauerwerk, insbescnidere Betonmauerwerk. Sagespanc werden zuniichst m it einer dic 
Poren fiillenden Substanz, z. B. mit Kerosin oder einem anderen lcichten Ol gemischt, 
die so behandelten Sagespanc werden dann geschmolzenem Asphalt oder einer ahn- 
lichen teerigen M. in solcher Menge zugesetzt, daB die Mischung in h. Zustande noch 
dickfl. ist. Diese Mischung wird h. in die Fugen eingegossen. (A. P. 1 909 202 vom 
1/8. 1929, ausg. 16/5. 1933.) H e i n r i c h s .

Philip Carey MJg. Comp., Ohio, V. St. A., iibert. von: Albert C. Fischer, 
Chicago, Illinois, V. St. A., Fiillung fiir Dehnungsfugen. Bitumen mit unregelmiiBig 
eingelagertcm, langem, biegsamem Faserstoff wird zu piast. Bandern geformt, u. diese 
werden in die Dehnungsfugen eingefugt. Ais Faserstoff ist Tampicofaser geeignet, 
die dem Bitumen im Ycrhaltnis von 15 Gewichtstcilen zu 85 Gcwichtsteilen bei- 
gemischt wird. (A. P. 1 911140 vom 2/2. 1926, ausg. 23/5. 1933.) H e i n r i c h s .

Bruno Weber & Solin. Basel (Schweiz), Verfaliren zum Farben von Tcnnisplatzen, 
insbesondere solchen mit Mergelboden, dad. gek., daB roter Klebsand in gesiebtem 
oder ungesiebtem Zustand auf den Boden gestrcut u. eingewalzt wird u. daB dann 
rotes Klinkermehl aufgestreut u. ebenfalls eingewalzt wird. (Schwz. P. 159 350 vom 
1/4. 1932, ausg. 1/3. 1933.) H e i n r i c h s .

VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
Rudolf Lieske, Neuere Untersuchungen iiber die Wirkung von Kolden ais Dunge

mittel. In Verfolg der C. 1932. I. 2081 mitgeteilten Verss. wird nach krit. Auseinander- 
setzung mit den diesbeziiglichen Ergebnissen anderer Forscher erncut an Hand eigener 
Unterss. festgestellt, daB die Kohle selbst einen eigentliehen Pflanzennahrstoff n i c h t  
darstellt. Ais wirksame Faktoren sind in erster Linie die in der Kohle enthaltene 
Huminsaure u. deren Yerbb. anzusehen, die dio Plasmamembran der Pflanzen in dem 
sekon 1. c. geauBerten Sinne zu beeinflussen vermogen. (Angew. Chem. 45. 121—24.
1932. Mulheim-Ruhr, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Kohleforsch.) P a n g r i t z .

Frank Moser, Das Calcium-Magnesiumverhdltnis im Boden und seine Beziehung
zum Wachstum. Bei den Verss. war nicht das Ca-Mg-Verhaltnis, sondern der absol. 
CaO-Geh. aussehlaggebend fiir das Wachstum, bei der Diingung deshalb auch nicht 
die Verschiebung des genannten Verhaltnisses, sondern der Anstieg an reaktionsfahigem 
CaO. Durch Zugabe von CaC03 lieB sich MgO mobilisieren, nicht aber CaO durch 
MgCOj. (J. Amer. Soc. Agron. 25. 365—77. Juni 1933. Ithaca [N. Y.].) G r i m m e .

W. H. Metzger, Der Verlauf der Reaktion zwischen sauren Boden und fein ver- 
teilien Kalkdiingem. Die Verss. wurden ausgefiihrt mit Ca(OII)2, CaC03, dolomit. 
CaC03 u. gcfalitem CaC03 in drcifach wiederholter Gabe. Am starksten wirkten Ca(OH)2
u. gefalltcs CaC03, dann folgt der natiirliche feingemahlene Kalkstein, wahrend der 
dolomit. CaC03 bedeutend langsamer wirkte. (J. Amer. Soc. Agron. 25. 377—83. 
Juni 1933. Wooster [Ohio].) G r i m m e .

Raymond Chaminade, Einwirhung von Kalkdiingem auf die Bodenreaktion. CaO 
in fester Form wirkt anders ein auf einen sauren Boden wie eine Lsg. von Ca(OH)„ 
infolge ungleichmaBiger Losungsvorgange. Deshalb ist bei der prakt. Diingung stets 
eine betraehtliche Oberdosierung notig. (C. R. hebd. Sćanccs Acad. Agric. France 
19. 696—99. 7/6. 1933.) G r i m m e .

R. S. Holmes, Verdnderungen im  Basenaustausch bei einem Schlermnlehm von 
Lconardlowti unter Diingungs- und Wachstumskontrolle. Ais wichtigste Tatsache wurde 
ein fortschreitender P20 5-Entzug festgestellt, wahrend der AufschluB von K20, Mn, 
MgO, CaO u. N unter EinfluB des Pflanzcnwachstums stetig vor sich geht. Fiir eine 
gute Kultur geniigt somit die Zufuhr von 1. P ,0 5. (J. agric. Rcs. 46. 161—68. 15/1.
1933.) 2 5 G r im m e .

Charles Thom und N. R. Smith, Die Beziehungen der Bodenaciditdt zur Zeraetzung
organischer Riickstdnde. Die Zers. von organ. Substanz durch Mikroorganismen yerlief 
in geniigend CaO-reichen Boden ca. 2—3-mal so schnell ais in sauren Boden. Obenauf 
gegebene organ. Substanz wird vor allem durch aerobe Baktcricn, Pilze u. dgl. zers., 
wobei auch der Untergrund weitgehend biolog. beeinfluBt wird. Untergepfliigter
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Grundunger wird in der Hauptsache bakteriell zers., im Untergrund befindliche Wurzel. 
riickstande wirken bei der Zers. vor allem auf pn des Bodens ein. (J . Amer. Soc. Agron. 
25. 392—96. Juni 1933. Washington [D. C.].) Grim m e .

Trenel und Harada, Zur Kenntnis der sogenannten „Neutralsalzzersełzung“ durch 
Torf und Humus. Kiinstlicher u. natiirlicher Torf werden der Elektrodialyse unter- 
worfen u. m it Neutralsalzlsgg. behandelt. Wahrend der Elektrodialyse gehen betracht- 
liche Mengen A120 3, CaO u. Alkalien in Lsg. Im  Gegensatz zu K a p p e n  nehmen Vlf. 
keinen direkten Al-Austausch an, sondern erklaren den Vorgang so, daB das Neutralsalz 
zunachst mit Tonerde unter Freiwerden von Alkali reagiert, welches darauf durch 
organ. Sauren abgebunden wird. Al ist im Torf entweder komplex gebunden oder liegt 
in fein verteilter Form vor. Die Aciditat der Neutralsalzausziige wird ferner noeh bedingt 
durch organ. Sauren, die in Neutralsalzlsgg. eine hohere Loslichkeit aufweisen, sowie 
durch Adsorption der Base des Neutralsalzes. Die Anwesenheit freier organ. Sauren 
wird durch elektrometr. Titration bestatigt; jedoch laBt sich nicht sicher sagen, 
in welchem MaBe daneben noch freie Mineralsauren vorliegen. (Z. Pflanzenemahrg. 
Diing. Bodenkunde Abt. A. 28. 298—313. 1933. Berlin, PreuB. Geolog. Landes- 
anstalt.) W. SCHULTZE.

W. Nagel, Vergleichende Laboratoriumsversuche uber die fungizide Wirkung kolloi- 
daler und nicht kołloidaler Stoffe. Die Verss. wurden ausgefiihrt mit einem Praparat, 
welches 40% kolloidalen S enthiclt, einer kolloidalen komplesen Cu-Verb. mit 12,5% 
Cu, einem kolloidalen BaSiFe-Praparat mit 50% wirksamer Substanz u. einem fl. 
BaSiF,-Praparat gleicher Starkę, aber in nicht kołloidaler Form. Die Unterss. wurden 
mit auf Pflaumenagarplatten gezogenen Schimmelkulturen durchgcfiihrt, welche auf 
je 50 ccm Pflaumenagar mit 0,01—1% obiger Mittel iibergeimpft wurden. Naheres im 
Original. Nach dem Ausfall der Verss. zeigten das S- u. das Cu-Praparat keine

fenugende Wrkg., wiihrend beide BaSiF0-Praparate befriedigende Wrkg. zeigten, das 
olloidale dic beste. (Z. Gesundheitstechn. Stadtehyg. 25. 346—50. Juni 1933. Frank

fu rt a. Main.) GRIMME.
Warren Moore, Eine neue Entwicklung in der Nicotinfizierung. (Vgl. C. 1932.

II. 2358.) Ein neues unl. Nicotininsektizid wurde hergestellt durch Erhitzen wss. 
Lsgg. von Nicotin, Resorcin u. Formaldehyd. Es bildet sich ein feiner Nd., welcher 
gewasehen u. an der Luft getrocknet ca. 22% Nicotin entha.lt. Lctzteres lost sich nur 
sehrsehwer (0,004 g: 100 ccm) u. ist somit 5-mal schwerer 1. ais Tannat. In Mischung 
mit Ol zeigte es gleiche Toxizitat gegenuber Apfelmotten wie das Tannat. Durch 
Atmospharilien wird es nur sehr schwer abgewaschen. (J . econ. Entomol. 26. 723—26. 
Juni 1933. Ilutgers College.) G r i m m e .

R. C. Roark, Die chemische Verwandtschaft verschiedener insektizid wirkender 
Arten aus der Fabaceengatlung. Umfassende Unterss. ergaben die Anwesenheit von 
liotenon in den Gattungen Cracea, Derris, Lonchocarpus, Millertia, Mundulea u. Ormo- 
earpum, von Deguelin (ein Rotenonisomeres) u. Tephrosin (ein Oxydeguelin) in 
den Gattungen Cracca, Derris u. Lonchocarpus, Toxicarol in den Gattungen Cracca
u. Derris. Naheres iiber Geh. u. dgl. im Original. (J. econ. Entomol. 26. 587—94. 
Juni 1933. Washington [D. C.].) GRIMME.

C. A. Weigel und Floyd F. Smith, Der augenblickliche Stand der Kenntnisse iiber 
die Oladiolenthrips in den Yereinigten Staaten. Eintauchen der Knollen in Semesanlsg. 
oder Raucherung mit Naphthalin bzw. Athylendichlorid-CCl4-Mischung bewirkten 
absol. Abtotung, doch ist bei dem letzten Mittel tlberdosierung u. zu lange Einw. zu 
Y erm eiden . (J. econ. Entomol. 26. 523—28. Juni 1933.) G r im m e .

Floyd F. Smith und R. H. Nelson, Lebensbeschreibungen der Oladiolenthrips. 
(Vgl. vorst. Ref.) Sammelbericht uber die Lebensbedingungen des Schadlings. (J. econ. 
Entomol. 26. 528—36. Juni 1933. Washington [D. C.].) G r i m m e .

Floyd F. Smith und Henry H. Richardson, Vorldufige Mitteilung uber die Be- 
kdrnpfung der Oladiolenthrips auf gelagerten Knollen. (Vgl. Yorst. Reff.) Ca(CN)2 tótet 
allo Śtadien des SchiUllings sicher ab, nur nicht die Eier, so daB eine Wiederholung 
der Behandlung nach 10 Tagen erforderlich ist. 24-std. Begasung mit Athylendichlorid- 
CC14 tó tet sicher ab. 4-std. Behandeln der Knollen mit W.-Dampf von 110° F bei einer 
relativen Feuchtigkeit Y on 95% oder ein 20 Min. langes Eintauchen in W. y o i i  110 
bis 116° F  totet die Eier sicher ab. Wirksam scheint auch eine Behandlung mit Phenol- 
lsg. 1 : 80 bis 1 : 120 zu sein, dagegen Yersagte HgCl2. Gut wirkten Raucherungen 
m it Naphthalin u. Eintauchen in Semesanlsg. (J. econ. Entomol. 26. 536—45. Juni
1933.) G r i m m e .
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Henry H. Richardson und R. H. Nelson, Feldbekampfung der Gladiolenthrips. 
(Taeniothrips Gladioli M. und S.) (Vgl. vorst. Reff.) Feldverss. mit Spritzmitteln 
(Pariser Griin, Pb-Arsenat, Nicotinlsgg., Pyrethrum- u. Derrisseifen) u. Bcstiiubungs- 
mitteln (Pyrethrum, Schwefel, Nicotin) mit besonderer Beriieksichtigung der Abtotung 
des Schadlings u. der Wrkg. auf Entw. u. Bliihigkeit der behandelten Pflanzen, sowie 
etwaigcr Schiidigungen. Naheres im Original. (J. econ. Entomol. 26. 54G—54. Juni 
1933. Washington [D. C.].) G r i m m e .

Clyde C. Hamilton, Gewdclishaus- und Fddversuctie zur Bekampfung der Gladiolen
thrips. (Taeniothrips Gladioli M. und S.) (Vgl. vorst. Reff.) Vergleiehende Veras. 
mit zahlreichen Bekampfungsmitteln im Gewiichshause u. auf dem freien Felde. 
Naheres im Original. (J. econ. Entomol. 2 6 . 555—G5. Juni 1933.) G r im m e .

Chukichi Harukawa, Die Giftwirkung verschiedener Chemikalien auf Wasser- 
oligochdten. (Vgl. C. 1 9 3 3 . I. 1499.) KOH u. Ca(OH)2 zeigten eine ausgesprochene 
Giftwrkg. auf die japan. Wasseroligochate „Yuri-mimizu“. Es geniigt schon eine Konz. 
von 0,005% Ca(OH)2 zur Abtotung. Mischung mit Erde verringert die Giftwrkg., 
wohl infolge chem. u. physikal. Festlegung. Die Verwendung von KOH zur prakt. 
Bekampfung des Schadlings kommt wegen der Rk.-Vcrschiebung im Reisboden nicht 
in Frage. (Ber. Ohara-Inst. landwirtsch. Forschg. 5 . 447—56. 1932—1933. [Orig;: 
engl.].) G r im m e .

H. Kemper, Versuche mit einem festen, zur Raumentwesung dienenden Schwefel- 
kohlenstoffpraparat. B erich t iiber V ers. m it „ fe stem “ CS2, u n ter  der B ezeichnung  
V e n o x  i o 1 v o n  der D e u t s c h e n  D e s i n f e k t i o n s -B e d a r f s -A .-G . B erlin-C har- 
lottenburg in den H andel geb rach t. K onz. 96%  CS2. E n tw esungsw rkg. befried igend. 
(Z. G esundheitstechn. S ta d teh yg . 2 5 . 319— 26. J u n i 1933. B erlin -D ah lem .) GRIMME.

Bruno Tesch, T-Gas, das Mittel zur Entwesung einzelner Rdume inmilten bewohnter 
Gebdude. Sammelbericht iiber T-Gas, seine Eigg. u. Verwendung. Es eignet sich gut 
yor allcm zur Einzelzimmerentwesung. (Z. Gesundheitstechn. Stiidtehyg. 2 5 . 326—42. 
Juni 1933. Hamburg.) G r im m e .

R. H. Carter und E. J. Newcomer, Arsenriickstande auf Apfeln, festgestelll an 
der Nordtcestkiisle wahrend einer Spritzperiode mit Bleiarsenat. Je  spater die Spritzungen, 
desto gróBer der As-Riiekstand auf den geernteten Friichten. (J. econ. Entomol. 2 6 . 
572—80. Juni 1933.) G RIM M E.

Albert L. Weber und Harry C. McLean, Die Enlfemung von Blei- und Arsen- 
spritzmittelriickstdnden von Apfeln. HCI allein oder in Mischungen mit „Vatsol“ bzw. 
„Alkanol B“ lost mit Sicherheit die As-Ruckstande von Apfeln, alkal. Wasehungen 
dagegen yersagten. (J. econ. Entomol. 2 6 . 727—30. Juni 1933. New Brunswick 
[N . J . ] . )  G r im m e .

Joseph M. Ginsburg, Der Einfluji verschiedener Seifen auf Bleiarsenat in  Sprilz- 
flussigkeilen. Vergleichende Verss. mit Trankaliseife, Na-Oleat, K-Olcat, NH4-01eat 
u. Triathanolaminoleat zeigten, daB Seifen starker Basen stiŁrker lósend auf Pb-Arsenat 
u. somit starker iitzend auf die griinen Pflanzenteile wirken ais die schwaeher Basen. 
(J. agric. Res. 4 6 . 179—82. 15/1. 1933.) , G r im m e .

Joseph M. Ginsburg, Vertrdglichkeil von Ólcnmhion-Kresylsdurespritzmitleln mil 
Fungiziden. Frisch bereitete Bordeauxbriihe gab eine bestiindige Mischung mit 0,5°/0 
Kresylsaure enthaltenden Olemulsionen, dagegen yertrfigt sich Schwefelkalkbriihe 
nicht mit der Emulsion. Diese Unyertraglichkeit wird aufgehoben durch Beigabe yon 
Magermilchpulver oder anderen Schutzkolloiden. Die Mischungen zeigten keine erhohte 
Giftigkeit auf Eier von Aphiden u. roten Milben, doch ist ihre Anwendung in der 
Schadlingsbckampfungspraxis aus prakt. u. okonom. Griinden zu empfehlen. (J. econ. 
Entomol. 2 6 . 566—72. Juni 1933.) G r im m e .

J. L. Vidal, Spritzmittel gegen die Rebenchlorose. Fiir lcichte Falle empfiehlt Vf. 
eine dreifacli wiederholte Spritzung mit l% ig. FeSOj-Lsg. Schwere Falle treten vor 
allem auf CaO-reichen Bóden auf. In diesem Falle gibt man auBer obiger Spritzung 
um die Pflanzen einen GuB von 10 1 5%ig. FeSO.-Lsg. (J. Agric. prat. J. Agric. 9 7 . 
505—06. 24/6. 1933.) “ G r im m e .

F. B. Smith, P. E. Brown und O. R. Neal, Ein Vergleich der re.rschiedenen 
Mtthoden zur Bestimmung der Diingerbedurftigkeit geuiisser Boden. Ais Vers.-Boden 
diente Carringtonlehm, auf dem schon eine NaN03-Gabc eine gewisse Waehstums- 
steigerung u. Mobilisierung der P20 5 ergab. 20%ig. Superphosphat wirkte ertrags- 
steigernd proportional der gegebenen Menge, dagegen zeigte KCl-Gabe keinen rnerk- 
lichen Erfolg. Von den Laboratoriumsmcthoden zeigten die Aspergillus niger-, die

XV. 2. '  62
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N eu b au ee - u . THUOG-Methode g u te  Ubereinstimmung mit dem GewachBhauavers. 
(J . Amer. Soc. Agron. 2 5 . 383—91. Juni 1933. Ames [Iowa].} Grimme.

P. H. Brewer und R. B. Rankin, Ein Ve.rgle.ich der Elektrodialyse mit der Neu- 
bauer-Methode zur Beslimmmig eines Mineralnahrstoffmangels in BSden. Die durch 
Elektrodialyse gefundenen Werte zeigten gute Obereinstimmung mit denen der N eu- 
BAUER-M ethode. Der Yorteil liegt in der schnellen Durchfiihrung der Best., fiir P20{ 
8 Stdn., fiir K20  12 Stdn. Besohreibung der Vers.-Anordnung im Original. (J. Amer. 
Soe. Agron. 2 5 . 414— 17. Juni 1933. Lafayette [Ind.].) Grimme.

Lynn H. Dawsey, Eine Methode zur Bestimmung der Menge zuriickgehaltmn 
Mineralóls auf der Blattoberflachę nach dem Spritzen. (Unter Mitarbeit von A. J. Haas jr.) 
Die Schwierigkeit der Best. liegt darin, daB beim Abspiilen mit fliichtigen Sol- 
yentien auOer Mineralol auch noch naturliche Bestandteile der Blattoberfliiche, wie 
Wachs, Chloropliyll u. dgl., mit in Lsg. gehen. Vf. arbeitet wie folgt: 100 Blattabschnitte 
von 30 mm Durchmesser werden in geeignetem Kolben nach Zusatz von 0,1 g Marcolol 
(Miheratól) mit 50 ccm A. geschiittelt, nach dem AbgieGen der Lsg. zwcimal mit je 
25 ccm A. abgespiilt u. die yereinigten Lsgg. ohne Filtration zur Trockne yerdampft. 
Der Riickstand wird bei Zimmcrtemp. in A. +  absol. A. (1 : 1) gel., 1/i  Stde. auf —30° 
abgekiihłt, wodurch Wachs flockig ausfallt, durch einen Kiihltrichter (—20°) abfiltriert 
u. das Wachs dreimal mit je 10 ccm A.-A.-Mischung von —30° nachgewaschen. Ein- 
dampfen auf 10 ccm u. tlberfuhren in ein B A B C O C K -G las unter Nachspiilen mit dreimal 
je 5 ccm A., A. durch Einstellen in w. W. yerjagen, tropfenweises Zugeben von 0 ccm 
H N 03 (D. 1,42), nacli Nachlassen der Rk. durch Einstellen in sd. W. erhitzen, bis zur 
Klarung, Auffiillen mit HN 03 zur Markę u. zentrifugieren. D.I5)5 des Mineralels wird 
zu 0,8447 angenommen. Korrektur je Grad iiber oder unter 15,5° =  0,00061. Naheres 
u. Resultate der Bestst. mit Camphor-, Hikory- u. Satsumaorangenblattern im Original. 
(J . agric. Res. 4 6 . 41—49. 1/1. 1933.) ” G rim m e .

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
R. G. Heggie, Versuche uber die Krystallisation ron Ingots. Auf Grund von 

Krystallisationsyerss. mit Stearinsaure u. mit Sn kommt Vf. zu folgenden Schliisscn: 
Bei ungestarter Erstarrung erfolgt saulcnformige Krystallisation im Zentrum des 
Ingots. Bei festen Lsgg. tr i t t  unterhalb einer bestimmten krit. Abkuhlungsgeschwindig- 
keit, die vom Erstarrungsbereich der festen Lsg. abhangt, aquiaxiale, oberhalb dersclben 
siiulenformigo Krystallisation ein. Durch Bewegung wird der Obergang yon saulen- 
fórmiger zu iiquiaxialer Krystallisation beeinfluBt u. zwar am starksten bei einem 
Zustand des dynam. Warmegleiehgewichts. Dieses ist besonders deutlich erkennbar 
bei der Krystallisation von Stearinsaure, die in ihrem Verlauf Analogie mit den Beob- 
achtungen an Stahl aufweist. Unterkuhlung scheint auf das Auftreten aquiaxialer 
u. die Form saulenartiger Krystallisation bei Stearinsaureingots unter n. Bedingungen 
ohne EinfluB zu Bein. (Trans. Faraday Soc. 2 9 . 707—21. 4 Tafeln. Juni 1933. Sheffield, 
Uniy., Metallurg. Abt.) R. K. MULLER-

Edgar Parkinson und Frank V. Faulhaber, Uber die Fertigstellung von Spritz- 
gupstiicken. (Iron Ago 1 3 1 . 783. Anzeigen-Teil S. 14. 18/5. 1933.) EdenS.

E. Maurer und W. Bischof, Das Verhalteh ton Mangan beim sauren Siemens- 
Martin-Yerfahren. Deckt sich inhaltlich m it der C. 1 9 3 2 . II. 3612 referierten Arbeit. 
(J .  Iron Steel Inst. 1 2 5 . 103—32. 1932. Freiberg/Sachsen.) E d e n S .

H. C. H. Carpenter und J. M. Robertson, Die Austenit-Perlitumwandlung. (Vgl.
C. 1 9 3 1 . II. 3383.) An 3 Stahlen m it 0,43, 0,73 u. 0,81% C wird der EinfluB yerschie- 
dener Abkiihlungsgesehwindigkeiten auf die Art der Perlitausbldg. aus Austenit bei 
der Aj-Umwandlung naher untersucht. Es wird angenommen, daB die Ferrit- u .  Zemen- 
titlamellen gleichzeitig von der Ecke eines Austenitkrystalls aus in den Austenit hinein- 
w a c h s o n . Hinsichtlich des Einflusses des C-Geh. zeigt sich, daB bei langsamer Abkiih- 
lung u .  niedrigem C-Geh. die Perlitflśichen keine Neigung zeigen, eine besondere Form 
anzunebmen. Mit steigendem C-Geh. u. zunehmender A b k iih lu n g s g e s c h w in d ig k e it  
neigt der Perlit zu radialer Ausbldg. AuBerdem neigen die Ferritkrystalle dazu, eine 
langliehe Form anzunehmen, die PerlitkTystalle dagegen nehmen sphar. Form an. 
Bei dem Ubergang yon Perlit in Austenit bei der Erhitzung wird die A j-U m w a n d lu n g  
erhoht, auBerdem lóst sich der Ferrit schneller im Austenit ais der Zementit, so daB 
sehr leicht Zementitreste im Austenit yorhanden bleiben. Die Bldg. des A u ste n ita  
beginnt auf den Ferrit-Perlit-Komgrenzen, die Ausbldg. der Austenitkrystalle ist
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unabhangig von der Ausbldg. des Perlits. (J. Iron Steel Inst. 1 2 5 . 309—38. 1932. 
Boyal School of Mines.) E d e n s .

Fritz Regler, Statische und dynamische Beanspruchung von Stahlkcmsiruktionen im 
Lichle der Róntgenstrahlen. (Vgl. C. 1 9 3 3 . II. 115.) Es werden neue, yom Vf. aua- 
gearbeiteto rontgenograph. Methoden zur quantitativen Best. yon inneren Spannungen 
u. zur zahlenmaBigen Erfassung von stat. bzw. dynam. Beanspruchung von Stahl- u. 
Hetallkonstruktionen besohrieben. — I. S t a t .  B e a n s p r u c h u n g .  a) Methodo 
der radialen Intcrferenzliniendicko. Spannungen bedeuten Schwankungen der im 
entspannten Materiał konstanten Netzebencnabstande u. auBern sich in einer radialen 
Verbreiterung der Interfercnzlinien. Die Ausmcssung der radialen Interferenzlinien- 
breite im F R A U N H O F E R schen  Mikrometer wird an verschiedencn S te U c n  yorgenommen u. 
iiber die erhaltenen Werte gemittelt. Messungen an verschiedenen S ti ih le n  zeigen, 
daB die radialc Interferenzlinienbreite im elast. Gebiet wie im Gebiet der bleibenden 
Verformung mit dem Spannungszustand in kg/qmm linear ansteigt. — b) Methodo 
der peripheren Interferonzpunktbreite; bereits referiert C. 1 9 3 2 . II. 435. — MeB- 
genauigkeit der beiden Methoden ± 0 ,1  kg/qmm. — II. W e c h s e l b o a n s p r u -  
c h u n g. Ein Probestab aus FluBstahl wurde gebogen u. die gezogene Flacho vor u. 
nach dem Biegen rontgenograph. untersueht: Zunahmo der radialen Interferenzlinien- 
dicke ais auch der peripheren Interferenzpunktbreite. Bei Riickbiegung in die urspriing- 
liche Form neuerlicho Zunahmo der radialen Interferenzliniendicke u. Abnahme der 
peripheren Interferenzpunktbreite. Beim Biegen in entgegengesetzter Richtung nahm 
die radiale Interferenzliniendicke weiter zu, u. auch dio periphero Interferenzpunkt
breite wurdo wieder groBer. Der Vorgang ist bis zum Bruch des Materials wieder- 
holbar. — Verss. mit einem Dauerbiegestab (107 Lastwechsel) zeigten, daB auch bei 
der Dauerbiegung eine Art Streckgrcnzo (Ermiidungsgrcnze) existiert; die radiale Inter- 
ferenzliniendicko erreicht nn der Bruchstello denselben Wcrt wie an der Bruchstcllo 
durch stat. Belastung. Sowohl der Dauerbruch ais auch der Gewaltbruch beruhen 
folglich auf einer Oberbeaiiapruchung der Gitterzellen. Die an yerschiedenen Stellen 
des untersuchten Dauerbicgestabes gefundenen radialen Interferenzliniendicken ergeben 
ein Bild der Spannungsverteilung. Diese Gitterstarungen konnen auch im Ruhe- 
zustand ais bleibende Spannungen naehgewiesen werden. — Hierdurch ist es erstmalig 
móglich, bei rotierenden Korpern (Wellcn) die durch Dauerbeanspruchung am meisten 
gefahrdeten Stellen zu ermitteln u. festzustellen, wieyiel Umdrehungen bei gleichcr 
Belastung der Korper noch ausfiihren kann, ehe Bruch eintritt. — Fcmer gestatten 
die Methoden des Vf. eine sicherc Unterscheidung, ob der Bruch oder der Spannungs
zustand des Materials auf eine dynam, oder stat. Beanspruchung zuruckzufiihren ist. 
Bei einer stat. oder Hartcspannung ist namlieh immer eine mehr oder minder starko 
Zunahme der peripheren Interferenzpunktbreite zu erkennen. — An Stahlen, dio im 
Róntgendiagramm keine Interferenzpunktc erkennen lassen (Mn-Stahle), ist dio Unter
scheidung stat. Belastungen von dynam, auf anderem Wege moglich. Vf. konnte 
nachweisen, daB allo Interferenzlinien bei stat. Kaltverformung des Materials eino 
Zunahmo ihrer radialen Dicko erkennen lassen, ausgenommen (002), dereń Dicko 
sowohl fiir den vollkommen entspannten ais auch fur don zerrissenen Probestab exakt 
gleiche Werto ergibt. Dies ist ein Beweis fiir die ttberfuhrung des Krystallgitters des Fo 
aus dem kub.-raumzentrierten in don rhomboedr. Zustand. — Einige Anwendungen 
werden geschildert, u. es wird erwahnt, daB mit der Apparatur des Vf. Espositions- 
zeiten von einer Minuto erzielt wurden. (Mitt. techn. Versuchsamtes 2 1 . 31—40.
1932. Wien, Vers.-Anst. f. rontgenteehn. Matorialunterss.) S k a l i k s .

—, Zink und seine Legierungen. Zusammenfassendes krit. Sammelwerk mit 
Literaturverzeichnissen. (Bur. Standards J . Res. Circular Nr. 3 9 5 . 214 Seiten.
1931.) S k a l i k s .

Am. Matagrin, Das Aluminium. Korrosicmswidersiand und Vencendung des 
Metalls in der chemischen und verwandten Industrien. Korrosionsfestigkeit yon Al u. 
Al-Bronze gegeniiber yerschiedenen Substanzen im Vergleich mit derjenigen von Cu, 
Spezialmessing, austenit. GuBeisen, Si-GuB u. rostfreiem Stahl (Tabello). Mechan. 
Verarbeitungsverff. fiir Al. Anwendung in der chem. Industrie. Korrosionsschutz 
durch Oberflachenoxydation u. metali, oder nichtmetall. tjberziige. (Rev. Chim. ind. 
42. 66—72. 99—102. 128—32. Mai 1933.) R. K. Mu l l e r .

Theodore C. Cote, „Antiardaufstoff“. Sehilderung der Herst. u. Eigg. yon im- 
pragnierten Geweben, die darin eingepackte Silbergegenstande vor dem sonst unyermeid-

62*
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. lichen Schwarzwerden schiitzen. (Vgl. A. P. 1 628 610; C. 1927. II. 520 u. A. P.
1 766 646; C. 1930. II. 1327.) (Text. Colorist 55. 316—18. Mai 1933.) F r ie d e m a n n .

A. Sy, Die Bearbeitung keramischer Werksłoffe mittels Hartmetall. Im wesent
lichen Wiedergabo der C. 1932.1. 3333 referiertcn Arbeit von F e h s e  u . K in d t . (Metali-

J. R. Stewart, Neue Fortschritte beim Schneiden von Stahl mit Sauerstoff. An 
Hand prakt. Beispielc zeigt Vf. die Anwendung des autogenen Schneidbreimers fur 
Yerschiedene Formgebungsarbeiten. (Iron Steel Canada 16. 73—75. Mai/Juni 1933.

D. J. Macnaughtan, S. G. Ciarkę und J. C. Prytherch, Uber die Bestimm-ung 
der Porositat von Zinnuberziigen auf Stahl. Unterss. der Vff. ergeben, daB beim Ein- 
tauchen von verzinntem Eisen in h. W. wahrend litngerer Zeit sich Rostflecken auf 
d e n  Oberflachen bilden, die scharf begrenzt sind u. stark anhaften. Um die niaximale 
Anzahl Rostflecken zu erhalten, nniB das W. einen auBerordentlichen Reinheitsgrad 
besitzen, femer muB dio H-Ionenkonz. des W. in den Grenzen von pn =  4,5—7 liegen, 
d. h. das W. muB neutral oder leicht sauer, nicht aber alkal. reagieren. Die Temp. 
der Verss. soli nicht unter 95° liegen, die Dauer 6—8 Stdn. oder 3 Stdn. betragen, fails 
die Probe noeh nachtraglieh 18 Stdn. in W. Y on Raumtemp. bleibt. — Da die Verb. 
FeSn2 auf dio Priifung nicht anspricht, muB das Rostcn von RiBstellen oder von 
feinen Poren in dem Sn-Uberzug ausgehen. Weiterhin werden die Ergebnisse dieser 
Verss. verglichen mit den Ergebnissen des Ferricj'anidprufverf., wobei auch auf den 
EinfluB Y on NaCl-Zusatzen zu dem Ferricyanid untersucht wird. Die endgtiltig ver- 
wendete Lsg. enthiolt 1% K3Fc(CN)6 u. 0,5% NaCl. Dieses Priifverf. ist allerdings un- 
zweckmiiBig zur Unters. von k. vcrformten Blechen; in diesem Falle eignet sich das 
zuerst beschriebene Verf. besser. (J. Iron Steel Inst. 125. 159—89. Metal Ind., London 
40. 671. 1932. Woolwieh, Res. Dept.) Edf.ns.

Silica Gel Corp., Baltimore, Verfahren zum Regenerieren von zum Trocknen tm  
Hochofenwind rerwendeten Oelen. Die Verwendung von Hochofengiohtgas zum Regene
rieren von Gelen, wie Kieselsauregel, welche zum Trocknen des Hochofenwindes gedient 
liaben. — Das Gichtgas ist wegen seines geringen W.-Dampfgeli. fiir diesen Zweck vor- 
ziiglich geeignet. Die Regenerierung wird zweckmaBig in der Weise vorgenormnen, 
daB das Gas iiber das Adsorptionsmittel geleitet wird. (D. R. P. 575 026 KI. 18a voni 
15/1. 1926, ausg. 22/4. 1933. A. Prior. 4/9. 1925.) H a b b e i ..

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges., Lautawerk, Lausitz, Yerfahren zur 
Erzidung dichter Guflblócke aus stark kryslallbildenden Metallen, besonders Leicht- 
meialłen gemaB Patent 553653, dad. gek., daB die Blockform nach erfolgter Drehung 
wahrend des Erstarrungsvorganges in an sich bekannter Weise derart bewegt wird, 
daB der Inhalt hin- u. hergehende Bewegungen in waagerechter Richtung ausfiihrt. — 
Die Ausbldg. von stengelartigen ICrystallen soli vermieden werden. (D. R. P. 572092 
KI. 31c vom 16/12. 1931, ausg. 10/3. 1933. Zus. zu D. R. P. 553 653; C. 1932. II. 
4391.) ' GEISZLER.

General Reduction Co., Detroit, ubert. von: William H. Smith, Detroit, 
Mdalie, die ohne Schmelzung aus den Oxyden gewonnen sind, werden dadureh von der 
Gangart. befreit, daB sie mit einem FluBmittel von niedrigerem F. ais dem des Fe Yer- 
mischt, zu Briketts geformt u. auf Tempp. gebracht werden, die unterhalb des F. des 
Metallca liegen, aber so hoch sind, daB die Gangart sieli mit dem Zusehlag (z. B. Alkali- 
nietallcarbonate) bindet, ohne die Brikettform zu Y erlieren . Die FluBmittelzugabe 
ist geringer ais dic Verunreinigungen des Fe. Dann werden die Briketts auf Schmelz- 
tcnip. gcbracHt, wodurch die gebundenen Yerunreinigungen mit der Schlacke ab- 
flieBen. Bei C-OberschuB im Metali werden die Briketts mit Fe-Oxyden gemischt 
gepreBt. — Man erhalt ein reines Eisen mit niedrigem C-Geh. (A. P. 1892 740 Yom 
.22/10. 1929, ausg. 3/1. 1933.) H a b b e l .

Deutsche Edelstahlwerke Akt.-Ges., Krefeld, Verfahre.n zur Herstellung ron 
Werkzeugstahlen, insbesondere Schnellarbeitsstahlen, nach Patent 661051, dad. gek., 
daB eine Ce-Vorlegierung verwendet wird, dereń F. bei etwa 1100° u. dariiber liegt; 
in der Vorlegierung sollen annahernd gleiche Gehh. an Fe u. Co Yorhanden sein, z. B. 
60% Fe u. 40% Ce. — Es tr itt  nur eine geringo Yerschlackung ein, fast das ganze Ce 
kann ais Legierungsbestandteil nutzbar gemacht werden. (D. R. P. 574 807 KI. 18d 
vom 10/10.1928, ausg. 20/4. 1933. Zus. zu D. R. P. 561 051; C. 1933. I. 1007.) H a b bf .l .

borse 23. 797—98. 24/6. 1933.) A i.tertiium .

Montreal.) L udek .
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Electro Metallurgical Co., West Virginia, iibert. yon: Frederick M. Becket, New 
York, Herstellung von Chromlegierungen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Ferrochrom 
mit hohem C-Geh. u. Eisen mit niedrigem C-Geh. werden zur Horst, einer Schmelze 
benutzt, die mindestens so viel Cr enthalt, wie die Fertiglegierung enthalten soli; dio 
Schmelze enthalt C im OberschuB u. ist mit einer Schlacke bedeckt; dann wird Chromit 
zur Schlacke gegeben u. die Schmelze zwecks Entkohlens auf hoher Temp. gehalten, 
wobei die Schlacke sich mit Cr anreichcrt; ohne die Schlacke abzustechen, wird dann 
das Metali durch Zugabe von Si zur bas. bleibcnden Schlacke desoxydiert u. ein wesent- 
licher Teil des Cr aus der Schlacke zuriickgewonnen. Da dic Desoxydation s ta tt mit 
einer Carbidschlacke jotzt mit einem C nicht enthaltenden, reduzierenden Mittel er
folgt, ist dio Gefahr einer Riickkohlung vermieden, in der Fertiglegierung werden 
G-Gehh. unter 0,05°/„ erzielt. (A. P. 1897 017 vom 12/3. 1927, ausg. 7/2. 1933.) H a b b .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges.. Dusseldorf, Wcrkstoff fu r Dauermagnete, be- 
stehend aus 15—55% Co, 40—80% Fe, 5—20% W. Cr, Mo, Mn, V, Be, Al, einzeln 
oder zu mehreren u. hochstens 0,2% C. AuBerdem konnen Ni bis zu 2% u. Si bis zu 5% 
zugegen sein. Die Lcgierung wird yon einer oberhalb 800° liegendon Temp. abgeschreckt. 
(Vgl. auch F. P. 716514; C. 1932. I. 2234.) (E. P. 386 990 vom 24/4. 1931, ausg. 
23/2. 1933. D. Prior. 12/5. 1930.) G e i s z l e r .

Harry G. Wildman, Wcstmount, Qucbce, und Carl H. Fowler, New York, 
Aufarbeilung von Zinnobcrcrzcn. Den Erzen wird das Hg durch Laugen mit einer .Lsg. 
von Xa2S cntzogen, aus der dann HgS mit S02 ausgefallt wird. Das HgS wird an der 
Luft unter Bldg. von Hg u. S 02 oxydiert. S 02 wird ais Fallungsmittel fur HgS wieder 
yerwendet. (A. P. 1896 876 vom 21/11. 1931, ausg. 7/2. 1933.) G e i s z l e r .

Petersson Alloys Ltd., Montreal. Quebec, Canada, iibert. von: Harry Petersson, 
Montreal, Herstellung von Guflstiicken aus Wolframcarbidlegicrungen. Gepulvcrtes W 
oder ein Oxvd dieses Metalles wird in einem Kohlerohr, das sich in einem kippbaren 
Ofen befiudet, auf etwa 100° unter semen F. erhitzt. Im gleichen Rohr ist auBerdem eino 
fiuBform aus C untergebracht. Weirn dio angegebene Temp. erreicht ist, dann wird 
dor Ofen gekippt, so daB das Kohlerohr senkrecht steht, u. mittels einer Exzonterstango 
rasch in senkrcehter Riehtung auf u. ab bewegt. Die geschmolzene Bcschickung liiBt 
man in dio Form flieBen. Ein etwaiger OberschuB an C, der aus dcm Kohlerohr auf- 
genommon wurde, wird vor dem GieBcn durch Zugabe von Oxyd oxydiert. Durch dio 
Schuttelbewegung soli oine Ausscheidung yon C aus der Legierung, was einen bruchigen 
Wcrkstoff bedingt, vormieden werden. (A. P. 1 896 643 vom 5/8. 1929, ausg. 7/2. 
1933.) G e i s z l e r .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges., Lautawerk, Lausitz (Erfinder: Hans 
Ginsberg, Lautawerk, und Paul Askenasy, Karlsruhe i. B.), Verfahren zur Elektrolyse 
eon Aluminiumoxyd. Vcrf. zur Vcrringcrung des t)bcrgangswiderstandes zum Kohlc- 
boden bei der Elektrolyse des A120 :1, dad. gek., daB das Al auf einer auf dcm Kohlc- 
hoden der elektrolyt. Zelle lagernden Bleischicht abgeschieden wird. (D. R. P. 574479 
KI. 40c voni 6/12. 1931,,ausg. 13/4. 1933.) “ G e i s z l e r .

Beryllium Development Corp., New York, Verfaliren zur Rekrystallisation von 
am einem, Eutektikum und anderen Gefilgcbestandteilen bestehenden Legierungen, be- 
sonders eon ■Beryllium-Aluminiumlegierungen, deren Rekrystallisationstemp. iiber dem
F. des Eutektikums liegt, dad. gek., daB dio Erhitzung der Legierungen auf Rekrystalli
sationstemp. in einer Atmosphare aus inertem G a s  unter solchem Oberdruck erfolgt, 
daB ein Ausseigern des Eutektikums yermieden wird. — Bei Be-Al-Legierungen erfolgt 
die Erhitzung in einer Atmosphare von Ho, das unter einem Druck von 10,5 kg/qcm 
steht. Vor der Erhitzung auf Rekrystallisationstemp. geschieht dic Verformung des 
Werkstuckes zweckmaBig durch Flachpressen zwischen zwei ebenen Plattcn. Nach 
der Rekrystallisation kann k. gewalzt werden. (D. R. P. 576 293 KI. 40d vom 18/12.
1931, ausg. 9/5. 1933. A. Prior. 27/1. 1931.) G e i s z l e r .

Albert Strasser, Rorschaeh, und Walter Germann, Frauenfeld, Schweiz, 
Aluminiumlegierung von besonders hoher Korrosionsfestigkeit gegen Seewasser u. 
Atmospharilien. Die Legierung enthalt neben Al 0,5—5,8% Ti, 0,5% Mn, 0,98—5,9% 
I’b u. 0,02—0,1% Na. Das Pb wird mit dem Na legiert u. in dieser Form der Schmelze 
der iibrigen Komponenten zugesetzt. (E. P. 387 562 yom 17/5. 1932, ausg. 2/3. 
1933.) G e i s z l e r .

Duramin Engineering Co. Ltd., Willesden, und Edward Lewis Oglethorpe, 
Harrow, England, Herstellung von Flaschen fiir unter hohem Druck stehende Gase. Der
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zylindr. Teil der Flasche besteht aus einem gezogenen oder gepreBton Rohr aus einer 
Aluminiuvilegierung hoher Festigkeit, wahrend dio Endstuckc aus Schmiede- oder 
PreBstiicken aus einem ahnlichen Werkstoff hergestellt werden, die mit dem zylindr, 
Teil verschraubt u. dann yerschweiBt oder verlotet werden. Die Flasche besitzt den 
Vorteil geringon Gowiehtes. (E. P. 387 054 vom 26/10.1931, ausg. 23/2.1933.) G e is z l .

Soc. de Produits Chimiąues des Terres Rares, Paris, Verfahren zur Darstdlmg 
von Magnesium durch Schmelzflufidektrolyse von Magnesiumchlorid mit gekiihlten 
Metallkathoden, dad. gek., daB die unter dem Niveau des Bades in das Elektrolysier- 
gefaB eingefiihrte Kathode an ilirem auBerhalb des ElektrolysiergefaBcs befindlichen 
Teil durch Luftkuhlung nur soweit gekiihlt wird, daB das sich abscheidende, in Be- 
riihrung mit dem Elektrolyten befindliehe Mg noeh nicht erstarrt. — Die Kathode 
kommt mit der an Cl2 reichen Atmosphare des GefaBes nicht in Beriihrung, wodurch 
eine Osydation des Fe, aus dem die Kathode yorzugsweise hergestellt ist, vermieden 
wird. (D .R .P . 575 975 KI. 40c vom 18/2. 1931, ausg. 5/5. 1933.) G e i s z l e e .

Southern Minerał Products Corp., New York, ubert. von: Byramji D. Saklat- 
walla und Holbert Earl Dunn, Crafton, Verarbciten von eiscnlialtigen Titanemn. 
Die Erze werden m it kalkhaltigen Stoffen u. mit einer Alkaliverb. erhitzt, wobei sich 
Ca-Titanat u. Fe-Oxyd bilden. Lotzteres wird mit yerd. Siiurc entfemt. (A. P. 
1911396 T o m  29/11. 1932, ausg. 30/5. 1933.) D r e w s .

Walter Kangro und Agnes Lindner, Braunschweig, Hcrstdlung ton Metall- 
legierungm oder -mischungen. Ein Metali wird aus seiner Verb. mit einem einatomigen 
Saurerest (Halogenid) mit Hilfe eines anderen Metalles, das mit dem ersten Metali 
eine Legierung eingeht, frei gemacht. Die dabei gebildote Verb. des zweiten Metalles 
wird durch Verfluchtigung entfemt. Das Verf. ist besonders bei Metallen anwendbar, 
dio sonst in reiner, legierungsfahiger Form nur schwer zu erhalten sind, wie z. B. bei 
Be, Ti, V, W oder Ge. Zur Zers. der Verbb. kommen besonders Al, Fe, Zn u. Mg in 
Frage. (E. P. 386 621 vom 13/4.1931, ausg. 16/2.1933. D. Prior. 17/4. 1930.) G e is z l ,

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zum Blankgliihen von 
durch einen Gliihofen hindurchgezogenen Drahten oder Bandern unter Verwendung 
von reduzierendem Schutzgas im Gluhraum, dad. gek., daB das im Gluhraum vom 
reduzierenden Schutzgas umgebeno Gluhgut vor u. hinter dem Gluhraum gleichzeitig 
von in Vorkammern aufgespeichertem Gas nmspiilt wird, das fiir die Bedicnung un- 
schadlich u. gegeniiber dem Gluhgut indifferent ist (also weder reduzierend, noeh osy- 
dierend, noeh aufkohlend, noeh entkohlend wirkt). — Ais reduzierendes Gas kommt 
z. B. CO oder Leuchtgas, ais indifferentes Gas kommt z. B. Stickstoff oder eines 
der Edelgase, etwa Argon, in Frage. Durch das Verf. wird eino Mischung des redu- 
zieronden Schutzgases mit Luft u. auch ein Austretcn von giftigen Gasen aus dem 
Ofen yermieden. (D. R. P. 575 683 KI. 18c vom 2/6.1926, ausg. 2/5.1933.) H a b b e l .

Wilhelm Schóne, Hohenlimburg, Verfahrcn zum Błankkilhlen nach dem Blank- 
gluhen von blank gewalztem Bandeisen, blank gezogenen Drahten u. dgl. unter Ver- 
wendung eines KuhlgefaBes, in welches der Gliihtopf eingesetzt wird u. welches nach 
dem selbsttatigen Ausstromen der sich erhitzenden Luft luftdicht verschlossen wird, 
dad. gek., daB unmittelbar nach dem VerschlieBen des KuhlgefaBes eine weitere 
Luftverdiinnung durch Absaugen vorgenommen wird, dann die Saugwrkg. unterbrochen 
u. dio Weitortreibung der Luftverdunnung in an sich bekannter Weise durch die all- 
mahliche Abkiihlung des Gutes stattfindet. — Infolge der erhfihten Luftverdiinnung 
bleibt das Gut v6llig blank. (D .R .P . 570 660 KI. 18c vom 3/7. 1929, ausg. 18/2. 
1933.) H a b b e l .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, iibert. von: George Lutz, Rocky Rivcr, 
V. St. A ., Schu:cjlungsprodukt des Chinoidins. Chinoidin wird geschmolzen, Schwefel 
zugesetzt u. das Erhitzen fortgesetzt, bis dic Temp. zu steigen beginnt (auf 135—140°), 
worauf man noeh etwa 1/i Stde. naeherhitzt. Iilan kann Prodd. mit 5—20°/o S-Gch. 
herstellen, die sich ais Sparzusatzo fiir Metallbeizen eignen. (A. P. 1908 773 vom 16/12.
1931, ausg. 16/5. 1933.) A l t p e t e r .

Clemens Holzhauer, Ermudungsfcstigkcit von Kessclbaustoffen imd ihre Becinflussung durch 
chemische Einwirkungen. Berlin: VD I-Verl. 1933. 73 S. 8° =  Mittcilungen d.
M aterialpriifungsanst. an d. Techn. Hochschulc D arm stadt. H. 3. M. 6.50.

Giovanni Poggiali, L’alluminio e le sue leghe. Brcvi cenni tecnologici per uso degli artigiani. 
Rom a: Europa 1932. (26 S.) 16°.
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IX. Organische Industrie.
N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, ubert. von: 

Samuel Clyde Carney, Berkeley, Californien, V. St. A., Chlorierung organischer Ver- 
bindungen. Dieselbe wird in einer Rektifizierkolonno unter bestandiger Wegfuhrung u. 
Trennung der Rk.-Prodd. u. Rk.-Komponenten aus der Rk.-Zone u. Einfiihrung einer 
geeigneten FI., z. B. von fl. Ausgangsprod., das wahrend des Prozesses zuriickerhalten 
wurde, in die Rk.-Zone zwecks Regulierung der Rk.-Temp. durch Aufnahme der iiber- 
flussigen Rk.-Warme unter Verdampfung durchgefiihrt. Mit Hilfe einer schemat. 
Zeichnung der Apparatur wird das Verf. fiir die Chlorierung von Butan zu Btdylchlorid 
unter Belichtung nahcr erlautert. Die Bldg. unerwiinschter Nebenprodd. wird in 
Ausiibung des Verf. wejtgehend hintangehalten. (E. P. 372 028 vom 16/3. 1931, 
ausg. 26/5. 1932. A. Prior. 8/10. 1930.) R. H e r b s t .

Comp. de Produits Chimiques et filectrometallurgiąues Alais, Froges et 
Camargue, Frankreich, Herstellung von symmetrischem Dichlorathylen. Cl2 wird mit 
einem groOen UberschuC Acetylen bei Tempp. iiber 100° iiber Silicagel geleitet. Z. B. 
wird durch ein yertikales Rohr von 3 cm Durchmesser u. 100 cm Lange, das zum Teil 
mit zerkleinertem Quarz u. im restlichen Raume mit Silicagel gefilllt ist, pro Stdc: 
ein Gemisch von 4,5 1 Acetylen u. 1,8 1 Cl2 geleitet, wobei das Mischen der Gase in 
dem Quarzabschnitt erfolgt u. dio Temp. im Silicagclkontaktraumo auf 170° gehalten 
wird. In 24 Stdn. werden dabei 95 g sytnni. Dichlorathylen, bestehend zu 2/a aus dem 
tiefsd. Isotneren desselben, u. 70 g Tetrachlorathan erhalten. HC1 findet sich in den 
Rk.-Prodd. nur in Spuren; ebenso ist freies Chlor darin nicht yorhanden. (F. P. 744 359 
vom 20/10.1932, ausg. 19/4. 1933.) R. H e rb s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Franz Runge, 
Dessau, und Martin Mtiller-Cunradi, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Daratellung 
von Diolefinen, dad. gek., daB man 3-Halogenbutanol-l oder seino HomOlogen oder 
Gemische aus 1,3-Bulylenglykol oder seinen Homologen u. Halogenwasserstoff in 
wesentlich groBeren Mengen, ais dem Verhiiltnis 1 Mol des Glykols zu 1 Mol Halogen
wasserstoff entspricht, iiber Katalysatoren bei erhohter Temp. leitet, gegebenenfalls 
in Ggw. von Gasen oder Dampfen oder unter Anwendung von Vakuum. — Man leitet 
z. B. 3-Chlorbutanol-l in Dampfform durch ein auf 350° erhitztes u. mit Al203 gefiilltes 
Porzellanrohr u. erhalt Butadien. Ais Katalysatoren eignen sich femer BaCl2 u. Titan- 
oxyde. (D. R. P. 578038 KI. 12o vom 15/4. 1930, ausg. 12/6. 1933.) D e r s i n .

Henry Dreyfus, England, HydrcUation von Olefinen. Olefine werden in geeigneten 
anorgan. Sauren, wio H2S04 oder H3P 0 4, die 2—40% organ. Ester dieser Sauren, 
wie Monoschwefelsaurc- oder Monophosphorsiiureester des Glykols, Glycerins, Oxy- 
stearinsaureschwefelsaureestcr usw., enthalten, u. in einer Konz. von 60 bis 90°/o 
angewendet werden konnen, oder in sauren Alkylsulfaten allein bei gewóhnlichem 
oder wenig erhOhtem Druck absorbiert, worauf die Rk.-Mischung unter Zugabe von W. u. 
Erhóhung der Temp. der Hydrolyso unterworfen wird. Je nach den zur Hydrolyso 
verwandten W.-Mengen werden Ather oder Alkohole gewonnen. Dio Absorption kann 
weiterhin zugleich in Ggw. yon geeigneten Katalysatoren, wie Ag-, Pb-, Ca-, Hg-Sulfat, 
Ag oder Cu erfolgen; die zu beobachtenden Tempp. schwanken in bekannter Woise 
mit der Natur des Olefins. Olefingemische konnen unter Beobachtung selektiyer 
Arbcitsbedingungen in bekannter Weise getrennt werden. Das Verf. kann auch in 
einer Phase durchgefiihrt werden, indem die Olefine mit W. oder W.-Dampf bei Tempp. 
zwischen 100—350° u. gegebenenfalls bis auf 25 a t erhohtem Druck in die sauren Rk.- 
Fll. eingeleitet werden, wobei die gebildeten Hydratationsprodd. abdest. Z. B. fiihrt 
man Athylen in eine 90%ig- H2S04, dio 5% Glykolmonoschwefelsaureester u. 10% 
Sulforicinolsaure enthalt, bei ca. 70° u. 2 at. Nach der Absorption wird mit der 3-fachen 
Gewichtsmenge W. verd. u. der gebildete A. abdest. (F. P. 744 164 yom 14/10. 1932, 
ausg. 14/4. 1933. E. Prior. 2/11. 1931.) R. H e r b s t .

Henry Dreyfus, England, Hydrałation von Olefiiien. Olefine werden mit W.-Dampf 
durch eine hochstens 50%'g. "'ss. Lsg. einer wenig fliichtigen, starken anorgan. Saure, 
wie H2S04 oder H3P 04, oder eines sauren Salzes, dio auflerdem gecignete Katalysatoren, 
wie Ca-, Ag-, Pb-, Fe-Sulfat, Cu oder Ag, enthalten kann, bei erhóhten, 100° iiber- 
steigenden Tempp. u. zweckmaBig bei erhohtem Drucke, beispielsweise zwischen 15 u. 
25 at, geleitet. ZweckmaBig wird das Olefin-Wasserdampfgcmisch im Kreislauf durch 
die saure Fl. geleitet u. nach jedem Durchgang die cntstandenen Hydratationsprodd. in 
geeigneter Weise abgeschieden. Z. B. wird eine Mischung aus 3 Vółl. Athylen u. 2 Voll,



936 H IX. O r g a n is c h e  I n d u s t r i e . 1933. II.

W.-Dampf auf 150° erhitzt u. im Kreislauf durch eine 10%ig. Schwefelsaure von 200° 
bei einem Druck von 25 a t unter Beobachtung einer Beriihrungszeit von ca. 30 Sek. 
mit der sauren Fl. gefiihrt. Nach dem Abseheiden des gebildeten A. wird das nicht 
veranderte Athylen nach Zumischen einer neuen Mengc W.-Dampf erneut durch dic 
Rk.-Fl. geleitet. Die W.-Dampfmenge ist so zu bemessen, daB die Konz. der sauren 
Rk.-Fl. konstant bleibt. Aus Propylen erhalt man nach dem Verf. Isopropylalkohol. 
(F. P. 744 482 vom 24/10. 1932, ausg. 20/4. 1933. E . Prior. 22/12.1931.) R, H er b st .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M .,iibert.von: Leonid Andrussow 
und Felix Duerr, Mannheim, Phosphate enthaltende Knlalysatoren fiir die Hersltllmg 
ton sauersloffhalligen organischen Verbindunge.n. Metalle, wio Ce, Th, Bi, U, Al, Cd, 
Fe, die in W. unl., in Phosphorsaure aber 1. Phosphate bilden, dereń Oxyde, Hydroxyde 
oder Salze, die sich in konz. Phosphorsaure lósen, werden in einem OberschuB von 89 
bis 100%ig. Phosphorsaure, etwa der doppelten bis 10-fachen Menge, gegcbcnenfalls 
unter Erhitzen gel., worauf nach Erkalten der Rk.-Fl. durch EingieBen in W. die 
Phosphate ausgefallt u. durch Abnutschen u. Waschen isoliert werden. Diese Phosphate 
konnen durch Zufugen anderer Metalle oder ihrer Verbb. aktiyiert werden, dereń 
Phosphate in konz. Phosphorsaure nicht 1. sind. Diese zusatzlichen Substanzen konnen 
vor dem Losen oder zu der Lsg. in konz. Phosphorsaure zugegoben werden. Ais solche 
zusatzliche Substanzen kommen Sb, Cr, Co, Cu, Mg, Mn, Ni, Ag, W, Zn, Sn oder dereń 
Verbb., wie die Oxyde oder Phosphate, in Frage. Die so gewonnenen Kontaktmassen 
eignen sich beispielsweise fiir die Herst. von Formaldehyd durch Oxydation von Methan 
mit Luft, von Acelaldehyd aus Acetylen u. W.-Dampf oder Formaldehyd u. Acelaldehyd 
aus Athylen u. 0 2 oder A. aus Athylen u. W. Z. B. werden 2 Teile U-Oxyd u. 1 Teil 
Bi-Chlorid in 10 Teilen 89°/0ig. Phosphorsaure bei 160° gel. Nach dcm Abkuhlen wird 
in 75 Teile W. gegossen. Der Nd. wird mehrmals dekantiert, abgesaugt, gewaschen u. 
bei 120° getrocknet. Die nach dem Verf. gewonnenen Kontaktmassen zeichnen sich 
durch eine hohe Aktivitat, Porositat u. groBe Stabilitat bei hóheren Tempp. aus. 
(A. P. 1 882 712 vom 28/2. 1931, ausg. 18/10. 1932. D. Prior. 13/3. 1930.) R. H er b st .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: Horace Finningley Oxley und 
Walter Henry Groombridge, Spondon bei Derby, England, Regulicrung der Tern- 
peraturen bei czothermcn chemischen ReaUionen. Mit Hilfe von Vorr., die durch Zeicli- 
nungen naher veranschaulicht werden, werden bei katalyt. Rkk. durch Warmeaus- 
tausch zwischen Rk.-Zone u. einem an den inneren Wandungen eines engen vertikalen 
Wiirmeaustauschkorpers emporklottcrnden Film einer Fl., wio W., die Rk.-Tcmpp. 
durch Abfiihrung der iiberfliissigen, frei werdenden Warnie reguliert. Der Fl.-Film 
wird durch den Dampf der im unteron Teil des Austauschkórpers sd. Fl., die ihrerseits 
im Wrarnieaustausch mit den h. Rk.-Prodd. steht, emporgezogen, wahrend die Dampfe 
aus dieser Fl. in dem sich iiber die Rk.-Zone hinaus erstreckenden Kórpcr dazu diencn, 
ebenfalls durch War ni e a u stau s c łi die im Gegenstrom ankommenden Rk.-Komponenten 
Torzuwarmcn. Diese Methode kann z. B. bei der katalyt. Oxydation von Alkohol- 
diimpfen zur Herst. von Acelaldehyd in Anwcndung gebracht werden. (E. P. 390186 
vom 24/9. 1931, ausg. 27/4. 1933.) R, H e r b s t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Thomas Sherlock Wheeler, 
Northwich, Chester, England, ChlorsubsUlułionsprodukte des Toluols. Toluoldampf wird 
mit Cl2 durch auf 250—600° erhitzte Rk.-Riiume geleitet, u. zwar mit um so gróBeror 
Geschwindigkcit, jo lioher dio Temp. ist. So wird fiir cin Temp.-lntervall von 250 
bis 350“ eine Raumgeschwindigkeit pro Minuto von 2 bis 5, von 500 bis 600° jedoch 
eine solche von 500 bis 2000 angegeben. Die Teile der Apparatur, die mit den h. Gasen 
u. Diimpfen in Bcriihning kommen, sollen aus nichtmetall. Materiał bcstchen. Es 
werden ausschliefllich in der aliphat. Seitenkette substituierte Prodd., wie Benzyl- 
chlorid u. Benzalchlorid, erhalten; in Ggw. von Katalysatoren wie FeCl3 u. J 2 bilden 
sich jedoch aueh kernsubstituiertc Prodd. Bei Anwendung von Tempp. zwischen 
400—600° soli zwecks Vermeidung von Entflammung u. Verkohlung das Cl2-Vol. der 
Ausgangsmischung nicht mehr ais das halbe Vol. des Toluoldampfes betragen. Z. B. 
wird eine Gasmisehung aus 1 Vol. Cl2 u. 2,2 Voll. Toluoldampf durch ein Porzellanrohr, 
das bei einem leichten Durchmesser von 0,5 cm auf eino Lango von 15 cm auf 510° 
erhitzt ist, mit einer Raumgeschwindigkeit pro Minutę yon 520 geleitet. 30,9% ^cs 
Toluols werden dabei in Benzylchlorid u. 2,8% >n Benzalchlorid iibergefiihrt. Wird 
jedoch die obige Mischung unter Zugabe von 1% J 2, bereehnet auf das Gewicht des 
Toluols, durch den auf 500° erhitzten Rk.-Raum mit einer Raumgeschwindigkeit pro 
Minutę von 500 gefiihrt, so werden 12% des Toluols in Benzylchlorid, 4% i*1 Benzal-
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chlorid u. 16,9% in Chlortoluole umgewandelt. (E. P. 378 866 vom 16/5. 1931, ausg. 
15/9.1932.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung aromatischer 
Kohlenwasserstoffc durch Eeduktion von Pheiwlen. Man fiihrt die Phenole in Dampffonn 
bei hohem Druck mit IJ2 bei 400—500° uber Katalysatoren, die dic Red. der OH- 
Gruppc begiinstigen, z. B. solche, die Sulfide oder Sclenide des Mo, W u. V enthalten. 
Man arbeitet so, daB der Partialdruck der Phenole niedrig gchalten u. jeweils nur ein 
Teil der eingebrachten Phenole, z. B. 60—90%, reduziert wird. Dadurch soli die Bldg. 
hydrierter KW-stoffc vermieden werden. (F. P. 743 570 vom 5/10. 1932, ausg. 3/4. 
1933. D. Prior. 30/10. 1931.) D e r s i n .

Z. H. Taiwan Hatsiunei Kyokai, Formosa, Umlagcrung von Terpenalkoholen. 
Kettenformige Terpenalkohole oder dereń Ester mit organ. Sauren werden in isomere 
Alkohole oder Ester umgelagert durch Erhitzen in einem mit inerten Gasen gefullten 
DruckgefaB auf 100—300° bei 30—500 a t Druck u. durch nachfolgcnde fraktionicrtc 
Dest. (Japan. P. 94 448 vom 4/6.1931, ausg. 3/2. 1932.) B u c h e r t .

Z. H. Taiwan Hatsumei Kyokai, Formosa, Urnktgcrung ton Terpenalkoholen. 
Ausfuhrung des Verf. des Hauptpat. in Ggw. eines isomerisierendcn oder ringschlie- 
Benden Katalysators (W., Sauren, Alkalimetalle, P t, Pd, Ni, Cu, Fe, Co, Hydroxyd’e, 
organ.-saure Salze oder Carbonate von Alkalien oder Erdalkalicn, IIalogenvcrbb. von 
Al, Hg, Zn, Bi, Sn, Fe, Tonerde, Silicagel, akt.Kohle). (Japan. P. 98967 vom 7/5. 1932, 
ausg. 11/1.1933. Zus. zu Japan. P. 94 448; vgl. vorst. Ref.) B u c h e r t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Edward T. Howell, Halogenierungs- 
produkte ton 2-[4'-Ami?iobcnzoyl)-benzoesdure durch Behandlung derselben mit Halogen 
in konz. H2S04 bei maBiger Temp. In eine Lsg. von 2-{4'-Aviinobmzoyl)-bc,nzovsaurr. 
in der 20-fachen Menge H2S04 66° Be leitet man bei gewohnlichcr Temp. Cl, bis eine 
Probe einen Cl-Gch. von 22,9% aufweist u. schcidet die 2-(3',5'-Dichlor-4'-aminobcnzoyl)- 
benzoesaure durch EingieBen in W. ab. Wird die Chlorierung bei einem Cl-Geh. von 
12,9% beendet, so erhalt man 2-{3'-Chlor-4'-aminobenzoyl)-benzoesdurc. Ebenso werden 
unter Zusatz einer Spur J  die entsprechenden Bromderiw. erhalten. Die gleichen Verbb. 
erhalt man auch durch Halogenierung der Acidylderiw. in einem Losungsm. u. darauf- 
folgende Abspaltung der Acidylreste. Durch RingschluB mittels konz. II2S04 gehen 
dic Halogenierungsprodd. in die entsprechenden Aminohalogenanthrachinone, z. B.
l,3-Dibrom-2-aminoanłhrachinon, F. 239°, u. l,3-Dichlor-2-aininoanthrachinon, F. 224°, 
iiber. (A. P. 1832 211 yom 23/2. 1928, ausg. 17/11. 1931.) H o p p e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Edward T. Howell, Herstellung 
ton 2-Amino-O-anthronen durch RingschluB yon 2-(4'-Aminobenzyl)-benzoesaure oder 
dereń leicht hydrolysierbaren N-Substitutionsprodd., wic Acetyl, Phthaloyl-, Bcnzoyl-, 
Harnstoff-, Benzyliden-, Arylsulfonyldcriw. u. dgl., mittels konz. H2S04. — Man er
hitzt 2-(4'-Aminobenzyl)-benzoesdure m it der 15-fachen Menge 1I„S04 66° Be kurze Zeit 
auf 75—80°, oder mit Monohydrat auf SO0, gieBt in W. u. neutralisiert mit NHj. Das 
2-Ami?io-9-anthron, gelbes Pulver, kann z. B. mit FeCI3 zu 2-Aminoanlhrachinon oxy- 
diert werden. (A. P. 1 840 036 vom 2/7. 1928, ausg. 5/1. 1932.) Hoppe.

Soc. Franęaise de Catalyse Gćnćralisśe, Frankreieh, Herstellung ton Athylen- 
oxyd. Das Verf. gemiiB F. P. 739 562 (s. u.) zur Oxydation yon Athylen zu Athylenoxyd 
ais Zwisehenprod. auf dem Wege zur Gewinnung von Athylenglykol u. seinen Dcrivy. 
in Ggw. von Katalysatoren, W. u. H « mit Luft wird yerbessert, wenn man ais Kntaly- 
satoren mit kleinen Mengen Au. Cu u. Fe aktiviertes Ag oder die Metalle Au, Cu u. Fe 
fiir sich oder in Mischung benutzt, dem Gasgemisch vor der Rk. CO, zufiihrt u. unter 
yermindertem Druck arbeitet. (F. P. 41811 vom 19/12. 1931, ausg. 21/4. 1933. Zus. 
zu F. P. 739 582; C. 1933. 1. 2607.) R. H e r b s t .

D. I. Mirlis, U. S. S. R . ,  Gewinnung ton Furfurol. Pentosanhaltige Stoffe werden 
im Autoklayen mit einer 5—15%ig. NaCl-Lsg. hydrolysiert. Die gebildeten gasfórmigen 
Prodd. werden zwecks Neutralisation der Essigsaure durch ein GefaB mit Kreide ge- 
leitet u. dann einer Rektifizierkolomie zugefuhrt. (Russ. P. 27049 vom 17/12. 1929, 
ausg. 31/7. 1932.) R i c h t e r .

Quaker Oats Co., Chicago, iibert. von: Fredus N. Peters jr., Evanston, V. St. A., 
lieduktion ton Furfurol. Man untenvirft Furfurol der Einw. von II2 unter Druck in 
Ggw. von Hydrierungskatalysatoren, z. B. einem Gemiseh von N i mit MgO oder Kiesel- 
gur, u. erhalt je nach der Hóhe des Druckes u. der Temp. Furfurylalkohol oder Tetra- 
hydrofurfurylalkohol. (A. P. 1906 873 vom 26/4. 1928, ausg. 2/5. 1933.) D e r s i n .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erwin Hoffa, 
Frankfurt a. M., und Fritz Muller, Hochst a. M.), DarsteUung ton Phcnyicarbonsaurt- 
amid-o-thioglykolsauren durch Verseifung der entsprechenden Cyanphenyl-o-thioglykol- 
saure, dad. gek,, daB man eine Cyanphenyl-o-thioglykolsiiure mit H20 2 in alkal. Lsg. 
bei maBig erhohten Tempp. behandelt. — Das Verf. ermoglicht die techn. Darst. der 
Phenylcarbonsaureamid-o-thioglykolsauren auch auf alkal. Wege u. damit eine t)ber- 
fiihrung der letzteren in der gleichcn Lsg. in Oxythionaphthene nach D. R. P. 543286;
C. 1932.1. 3892 (vgl. auch F. P. 652049; C. 1929.1. 2585 u. Schwz. PP. 139069, 139070, 
139071; C. 1931. I. 167). Die Rk. yerliiuft so nach folgendem Schema:

/ CN /\/C U N H 2 y \ ____ co
'■ / Alfcali (  Y  Alkali ( | _ j

| ------ ► ^  I yC H -C O JI x / x / ,  .
^ S  • CH, • CO„H N'S//XsS-CH,-CO,H S S

Z. B. wird 2-Cyan-5-at}wxybenzol-l-thwglykolsdure in wss. NaOH unter Erwarmen auf 
40° gel. u. mit 3%ig. H 20 2 versotzt. Unter Zulaufen weiterer Mengen einer 3%ig. 
H2Oa-Lsg. laBt man die Temp. auf 70° steigen u. ha.lt einige Zełt dabci. Durch An- 
sauern der Lsg. kann das gebildetc Carbonsaureamid ausgefallt werden. ZwcckmaBig 
versetzt man jedoch dio Lsg. mit NaOH u. erhitzt 6—7 Stdn. auf 95° bis zur Beendigung 
der NH3-Entw., sauert an u. filtriert das entstandene 6-Athoxyoxyłhionaphthen ab. 
(D. R. P. 568 670 KI. 12o vom 18/8. 1927, ausg. 9/3. 1933.) S c h o ttla n d e r .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., Now York, ubert. von: Justin F. Wait, 
Alkalischmelze organischer Verbindungen. Man unterwirft pulverfórmigc organ. Stoffe 
vor dem Eintragen in die Alkalischmelze einer solchen Behandlung, daB die seheinbare 
Dichto vergróBert wird, u. Luft, sowie Feuchtigkeit u. fliichtigo Stoffe móglichst aus- 
getrieben werden. Insbesonderc werden bei der Herst. von Indigo aus Phenylglydn 
folgende MaBnahmen angewendet: Der aus Anilin, Formaldehyd u. Alkalieyanid er- 
haltene pulverformigo Ausgangsstoff wird in ein indifferentes Gas, insbesondere NH3, 
gebracht u. gegebenenfalls zusammengepreBt. Eino erhohte Diehte wird auch erzielt, 
wenn das Anilin u. W. enthaltendo Phenylglycin kurze Zeit auf Tempp. uber 140° erhitzt 
wird. An Stello von Anilin konnen hierbei auch andere FIL, wie Bzl. oder Solvent- 
naphtha, zugegen sein. (A. P. 1820 684 vom 31/12. 1924, ausg. 25/8. 1931.) H o p p e .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges. (Erfinder: Erich Haack), Badebeul- 
Dresden, DarsteUung ton Abkommlingen ton Monohalogen-N-alkyl-2-pyrtdonen, dad. 
gek., daB man 1.) 3- bzw. 5-Halogen-5- bzw. -3-alkoxy-N-alkyl-2-pyridone bzw. 3,5-Di- 
halogen-N-alkyl-2-pyridone mit H N 03, gegebenenfalls bei Ggw. yon wasserentziehenden 
Mitteln, wie H 2SO,, oxydiort, — 2.) die H N 03 durch Gemische von salpetersauren Salzcn 
m it starken Sauren ersetzt, — 3.) Anlagerungsprodd. yon H N 03 an 3,5-Dihalogen-N- 
alkyl-2-pyridone abtrennt u. diese Prodd., z. B. durch Erhitzen iiber den F., oder durch 
Einw. yon starkor HjSOn umlagert. — Die Rk. entspricht dem Schema:

?  >C.H.JX,0 = C  -X H  \  R—N
)----------- > „ i > c 4h o , x

R—N + 2 0  /  0 = C  *
„  I > C 4H3XOR' —t .2 0 /  I
0  =  C -R'OH

ObergicBt man z. B. 3,5-Dichlor-N-methylpyridon (II) mit rauchender HN03, so 
tr itt  Lsg. ein, u. nach 1 Stde. scheiden sich Krystalle ab, F. 139—140°, dereń Menge 
durch EingieBen der Mutterlauge in W. yermehrt wird. — Aus 3,5-Dibrom-N-methyl- 
2-pyridon (III) erhalt man in gleicher Weise eine Anłagerungstcrb. vom F. 137—138°. — 
Erhitzt man die erstgenannte HN03-Verb. yorsichtig wenig iiber den F., so entsteht eine 
der Formel I entsprechende Verb. (X =  Cl), F. 159—160°. Das gleiche Prod. entsteht 
auch aus 3- bzw, -S-CMor-5- bzw. -3-tilhoxy-N-methyl-2-pyridon (erhaltlich aus 3,5-Dichlor- 
N-meihyl-2-pyridon mit Na-Athylat) durch Erhitzen mit konz. H N 03, oder durch Zu- 
tropfen yon rauchender HN 03 zu einer Lsg. von H in H 2S04. — Aus III wird die I ent- 
sprechende Br-Verb. erhalten, F. 146—147°. — Dio entsprechende J-Verb. hat F. 183 
bi3 184°. — Dio Verbb, sind Zwischenprodd. (D. R. P. 574839 KI. 12p yom 11/6.
1932, ausg. 20/4. 1933.) A l t p e t e r .

W. D. Ljatschtenko, U. S. S. R., DarsteUung ton Chinaldin. Salzsaures Anilin 
wird mit Acetaldehyd kondensiert, erhitzt u. nach dem Abkiihlen mit einer k. gesatt. 
Lsg. von NaCl, Na2S04 oder CaCl2 yersetzt. Der ausgeschiedene Nd. wird abfiltriert



u. in iiblicher Weiso mit ZnCl2 yerschmolzen. (Russ. P. 26608 vom 15/2. 1930, ausg. 
31/5. 1932.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: CarlWulff und 
Wilhelm Breuers, Ludwigshafen a. Rh.), Dehydrierung fon hydrierten heterocyclischen 
Verbindungen, dad. gek., daB man dio zu dehydrierenden Stoffe bei erhóliter Temp. mit 
Metalle der 6. Gruppo des period. Systems oder dereń Verbb. enthaltenden Kataly- 
satoren, gegebenenfalls unter Zusatz von Aktivatoren, behandelt. — Man leitet z. B. bei 
400° uber reine ilolybddnsdure (I) ein durch SKRAUTschc Syntheso aus ar-Tctrahydro- 
jS-naphthylamin u. Glycerin erhaltenes Gemisch von 5,6- u. 6,7-Tetramethylenchinólin 
unter Zusatz von H2, wobei ein aus Naphthochinolin u. a-Anthrapyridin bestehendes 
Gemisch erhalten wird. — Ebenso wird Piperidin zu etwa 74°/0 in Pyridin, 1,2,3,4-Telra- 
hydrochinolin in Chinolin, — Tetrahydro-«.-naphthochinolin in a.-Naphthochinolin, — 
Py-Tetra-hydrochinolin in Chinolin, — Tetrahydrodiphenylenoxyd in Diphcnylcnoxyd 
(Krystalle aus A., F. 81°), — Tetrahydrocarbazol in Carbazol ubergefiihrt. — Ais Kataly- 
eatoren kann man auch Gemische von I, ZnO u. MgO yerwenden; zweckmaBig werden 
die Kontaktc vor der Rk. bei 400° mit H2 behandelt. — Dio Dehydrierung gelingt auch 
in Nr , C02-, W.-Dampfatmosphare. (D .R .P . 579146 KI. 12p vom 14/11. 1931, 
ausg. 21/6. 1933. E. P. 387 507 vom 4/2. 1932, ausg. 2/3. 1933. F .P . 744595 vom 
27/10. 1932, ausg. 24/4. 1933. D. Prior. 13/11. 1931.) ALTPETER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Goli, Leyer- 
kusen), Herstellung vonOxyverbindungm des Phenazons (I), dad. gek., daB man Plienazon- 

2-mono- bzw. -2,7-disulfonsaure dor Alkalischmelze unter- 
wirft. Man erhalt z. B. 2-Oxypkenazon aus dor 2-Sulfon- 
siiure mit NaOH-KOH bei 200—220°; F. 275°, 1. in starkor 
Saure, — ferner 2,7-Diozyphenazon, 11. in h. Pyridin, F. iiber 
300°, — 2-Oxyphenazon-7-sulfonsdure aus der 2,7-Disulfon

saure mit KOH bei 180—200° (V2 Stde.), ais Na-Verb. aussalzbar, dio HCl-Lsg. ist rot, 
kuppelt in alkal. Lsg. mit Diazoverbb. — 1 liefert eine Diacetyherb., F. 239°. — Die 
Verbb. sind Zwischenprodd. fiir Farbstoffe u. Heilmittel. (D. R. P. 577 631 KI. 12p 
Tom 31/5.1932, ausg. 2/6.1933.) A l t p e t e r .

J. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Herstellung von Ketocholan- 
sauren, dad. gek., daB man Oxycholansauren in Form ihrer Ester in einem indifferenten, 
wasserunl. L6sungsm. bei milden Tempp. mit wss. Chromsaure osydiert, worauf man 
dio erhaltenen Ketocholansaureestor in iiblicher Weise verseift. — Man tropft z. B. zu 
einer Lsg. von Cholsauremethylester (I) in Xylol u. 30°/cig. H2S04 in 2—3 Stdn. bei 
30—40° Na2Cr20,-Lsg. Der entstehendo DchydrocholsauremelhylesUr wird mit NaOH 
verseift; die erhaltene Dehydrocholsaurc hat F. 234°. Ebenso laBt sich der I  entsprechendo 
Ithylester Terarbeiten. Aus Desoxycholsdure erhalt man Dikctocholansaure. (D. R. P.
576 965 KI. 12o vom 5/4. 1931, ausg. 22/5. 1933.) A l t p e t e r .

X. Farberei. Farben. Druckerei.
Raffaele Sansone, Schnell fixierbare^baaischa Farbstoffe iniTBaumwolldruck. 

Sehr klare Muster erzielte Vf., indem er zu einer Lsg. yon 432 W., 69 Weizenstiirke, 
60 Teilen 672%'g- Draehengummipaste, 48 Teilen Essigsaure 6 Be. u. 5 Teilen bas. 
Farbstoff bei 30° eine Lsg. yon 100 Teilen Eieralbumin in 100 W. zugab, mit h. W. 
auf 1000 Teile einstellte, druckte, den Stoff bei 100° dampfte u. moglichst h. trocknete. 
Man kann die fbderende Wrkg. des Albumina noeh verstarken, wenn man es allein, z. B. 
in Form farb- u. geruchlosen Blutalbumins, anwendet. Echte Drucke erzielt man, 
wenn man zu einer Druckpaste aus Weizenstarke, Gummi, Essigsaure u. bas. Farb
stoff eino Lsg. yon 50 Teilen Gerbsaure in 50 Teilen Essigsaure 8 Be. zugibt, troeknet,
2 Stdn. dampft u. wieder troeknet; die Fixierung geschieht erst beim Trocknen u. 
langen Dampfen, unter Umstiinden ist zur yólligen Fixierung noeh eine Passage durch 
Brcchweinstein n8tig. Yf. schlagt den Farbstoffproduzenten yor, feingemahleno 
Gemische yon bas. Farbstoff, Gerbsaure u. Brechweinstein zu liefern, die in einer 
Albuminpaste oder auch in einer Starke-Gummipaste gedruckt werden kónnten. Die 
Mischungen konnten auch die Albumin- usw. Verdickung schon enthalten, so daB 
sie k. gel. u. k. gedruckt werden konnten. Bei schnellem Fixieren ware ein Auslaufen 
der Drucke nicht zu furchten. (Dyer Calico Printer, Bleacher, Finisher Text. Rey. 69. 
495—96. 12/6. 1933.) F r i e d e m a n n .
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Douglas Kermode, Das Farben von loser Wollc wid Baumwolk. Prakt. Rat- 
schlage fiir das Farben von Wolle u. Baumwolle fiir geringerwertige Stoffe. Wollen 
geringer Qualitat, gewaschene u. carbonisierte Wollen, Fehler in earbonisierter Wolle, 
Farben auf Farberstoeken u. auf versehiedenen Masehinen, selbstentladende Maschinen u. 
ihro Vorziige, Farbeyerff. fiir Blauholz, Oelbholz, Chromfarbstoffe fiir Vor- u. Nach- 
chromierung u. fiir walkechto saure Farbatoffe. Farben von Baumwolle auf der 
Rhodes-Maschine, Farben von Schwefelschwarz, besonders aueh mit Blauholzaufsatz. 
(Dyer Galico Printer, Bleacher, Finiaher Text. Rey. 69. 341—42. 449—50. 497—98. 
12/5. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Klarę Tóne auf Vorgespinst. Herst. lickt- u. walkechter Fśirbungen auf Wollc 
in Form yon Vorgeapinst oder Kammzug. (Wool Rec. Text. Wid. 43. 1293—95. 
1/6. 1933.) F r i e d e m a n n .

R. O. Framlington, Nachbehandlwigsmethoden in der Slrumpffdrberei. Farben 
von Striimpfen mit diazotierten u. entwiekelten Farbatoffen. (Dyer Calieo Printer, 
Bleacher, Finiaher Tcxt. Rev. 69- 605—06. 9/6. 1933.) F r i e d e m a n n .

— , Zur Fdrberci von Gloria-Gcwcbcn. Rezepte. (Rcv. univ. Soies et Soies artific. 
8. 419. Mai 1933.) ____  F r i e d e m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Drucken mit 
Schwefelfarbstoffcn, gek. durch die Ver\vcndung von Druckpastcn mit einem Geli. an 
Oxy-, Amino- oder Arylaulfaminoanthraehinoncn, Anthrachinonsulfon- oder -carbon- 
s&uren oder deren Salzen bzw. Rcd.-Prodd. dieaer Verbb., die noch Sauerstoff in ms- 
Stellung enthalten. Der Farbstoff kann in reduzierter oder unreduzierter Form zur 
Anwendung gelangen. Anthrachinón, hydrotrope Mittel, Glyccrin oder iihnliehe mehr- 
wertige Alkohole u. Kiipenfarbatoffo konnen mit yerwendet werden. (E. P. 378 553 
vom 20/5. 1931, ausg. 8/9. 1932.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Drucken mit 
Kupen- und Schwefelfarbstoffcn, gek. durch dio Verwendung von Druckpasten mit 
einem Geh. an Anthrachinomnercaptanen oder -thiocyanatcn oder Dianthrachinonyl- 
mono- oder -diaulfiden, deren Subatitutions- u. Red.-Prodd., die noch Saueratoff in 
ma-Stellung enthalten, z. B. Anthrachinon-1- oder -2-mercaptan, -1,5-, -2,6- oder -2,7- 
dimercaptan, l-Chloranthraehinon-2-thiocyanat, 5-Chloranthrachinon-1 -thiocyanat, 
4-Oxyanthrachinon-l-thiocyanat, Anthrachinón-1-thioathylather, 2-Carboxyanthra- 
chinon-l-thiocyanat, Anthrachinon-l-phenylmercaptanaulfonaaure, 1,1'-, 1,2'- oder 
2,2'-Dianthrachinonylmono- oder -disulfid. Hydrotrope Mittel, Glycerin oder iihnliehe 
mehrwertigc Alkohole sowie andere Anthrachinonderiw. von druckverbcsscrnder 
Wrkg., auch Anthrachinón selbst, konnen mit yerwendet werden. (E. P. 379 360 
vom 28/5. 1931, ausg. 22/9. 1932.) ScHMALZ.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Fizieren von 
Kilpenfarbstoffen im Zeugdruck. Man stapclt mit Kiipenfarbstoffen unter Verwendung 
von Celluloseester oder -iitheryerdickungen bedrucktc u. mit Red.-Mitteln bchandeltc 
oder mit Rcd.-Mittel enthaltenden Kiipenfarbstoffdruckpaaten bedruckte Warc auf 
einer Siebplatte auf, die iiber einem DampfentwicklungsgcfaC angebraeht ist, bedeckt 
sio mit einer gecigneten Schutzhiille u. packt sic in ein saugfahiges Ftilhnaterial, wie 
Sand, Kies u. dgl., so ein, daC nur der Dampf, aber nicht dio Luft Zutritt hat. Beim 
Dampfen durchdringt der Dampf dic Warc, wahrend das Kondenswasaer von dem 
Fiillmaterial aufgesaugt wird. Im Kleinbetrieb von Hand gedrucktc Warc kann so in 
verhaltnisma0ig groBen Partien ohne Dampfverluat unter Vermeidung imgleichmiiCiger 
Fixierung u. yorzeitiger Oxydation unter geringen Kostcn gcdampft werden, u. zwar 
besonders dann, wenn ais Dampfquelle dic Kiipc selbst yerwendet wird. (Holi. P- 
28 266 yoin 1/6. 1929, ausg. 15/11. 1932. D. Prior. 3/1. 1929.) S c h m a l z .

Gesellschaft fiir Chemiscłie Industrie in Basel, Basel, Śchweiz, Vęrfahren zum 
Farben bzw. Drucken. von Gebilden oder Lacken aus Cełluloseesteni und -athern, ins- 
besondere Celhdoseacełał, gek. durch dic Verwendung von Kondensationsprodd. aus 
aromat. Aldchyden, Nitrosoverbb. oder Ketonen u. Verbb. mit reaktionsfahiger Methyl- 
oder Methylengruppc, wie Pyrazoloncn, Dioxychinolinen, Barbitursiiurcn, Sulfazoncn, 
Methylindolen, Diketohydrindcnen, Chinaldinen, Methylimidazolen, Acetyl- u. Ben- 
zoylacetonen, Dihydrorcaorcinen, Benzylcyanidcn, Cyanessigsaurcn, deren Estern u. 
Aryliden, Cyanacetophenonen, Rhodaninen. — Man yerwendet z. B. das Konden- 
sationsprod., erhalten durch Erhitzen yon l-(2'-Chlorphenyl)-3-methyl-5-pyrazolon mit 
p-Dimethylaminobenzaldehyd in yerd. HC1, in Diapersion, desgleichen Kondensations-
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prodd. aus Cyanessigsaureiithylester u. p-Dimethylaminobenzaldehyd, l-Phenyl-3- 
methyl-5-pyrazolon u. p-Nitrosodimethylanilin. 87 tabellar. aufgefiihrtc Beispiele 
dienen zur weiteren Erliiuterung des Verf. (F. P. 737 337 vom 20/5. 1932, ausg. 9/12.
1932. Schwz. Prior. 23/5. 1931.) ŚCHMALZ.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahren zum
Immunisieren von Geweben aus Cdlulosefasern gegen Kiipen-, Schtce.fd- und Direklfarb- 
sloffe, dad. gek., daB man auf die mit Alkalien, zweckm&Big in alkoh. Lsg. vorbehan- 
delten Gewebe heterocycl. Verbb., welche die Gruppierung H al-C=N  enthalten, wie 
Cyanurchlorid, Dichlormaleinhydrazid, Dichlorchinazolon u. danach gegebenenfalls 
Verbb. mit austauschbaren H-Atomcn, wic Diiithylatliylendiamin oder Piperazin oder 
Verbb., in denen das austauschbare H-Atom durch austausclibares Metali ersetzt ist, 
einwirken liifit. (Holi. P. 2 7 186 vom 3/1. 1930, ausg. 15/6. 1932. Schwz. Prior. 
27/7.1929.) S c h m a l z .

Celanese Corp. of America, Delaware, ubert. von: Camille Dreyfus, New York, 
und George Rivat, Paterson, New Jersey, Verfahren zum Wei/3- und Buntrcseruieren 
ron Anilinschwarz auf Celluhseestem und -alhem, insbesondere Acetatseide, oder diese 
enlhaltenden Geweben. Man bedruckt das Gewebe mit Reserven, die ein Pigment, wie 
Zinkoxyd, ein Quellungsmittel, wie A., Glykolderiw., Pyridin oder TriiLthylamin, 
ein Red.-Mittel, wie Na-, K-, Zn-Hydrosulfit oder besser Zinkformaldehydsulfoxylat, 
femer Alkali u. zweekmiiBig Na- oder Al-Aeetat zur Vermeidung von Hófen enthalten, 
iiberklotzt mit Anilinschwarzklotz, dampft u. macht wie iiblich fertig. Beim Atz- 
reservedruck wird zuerst der Anilinschwarzklotz aufgebracht, dann die Reserve auf- 
gedruekt u. gedampft. Zum Buntreservieren lassen sich Kiipen-, SRA- u. einige Direkt- 
farbstoffe fiir Acetatseide verwenden. (A. P. 1 900 167 vom 13/4. 1929, ausg. 7/3.
1933.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Filip Kaćer, 
Mannheim), Hersłellung von Kiipenfarbsloffen, dad. gek., daB man die durch Kon- 
densation von l-Halogen-2-co-diehloracetaminoanthracliinonen mit l-Mercapto-2- 
aminoanthrachinonen erhaltlichen Halogenanthrachinonylamide von Anthrachinon- 
thiazol-/(-carbonsauren mit Mitteln, die Halogen durch Schwefel zu ersetzen vermdgen, 
in der Warnie behandclt. — In vielen Fiillen gelingt es, die Kondensation der 1-Halogen- 
2-w-dichloracetaminoanthrachinone mit l-Mercapto-2-aminoanthrachinonen u. die 
Behandlung der Halogenanthrachinonylamide von Anthrachinontliiazol-//-carbonsauren 
mit Alkalisulfiden usw. ohne Abtrcnnung der Halogenanthrachinonylamide von Anthra- 
chinonthiazol-/(-carbonsauren in einer Operation durchzufuhren. — Man kocht 1-Chlor- 
2-u)-dichloracetaminoanthrachinon mit l-Mercapto-2-aminoanthrachinon in Pyridin u. 
saugt das nach dem Erkalten in Form eines hellen Krystallbreies ausgeschiedene 
Kondensationsprod. ab; dieses Prod. wird mit wasserfreiem Na2S u. Schwefel in 
Phenol 3 Stdn. gekocht, kiihlt u. fiigt bei 70—80° A. zu, der ausgeschiedene gelbe 
Farbstoff stimmt mit dem Dianthrachinondithiazol des D. R. P. 421236 uberein u. 
zeichnet sich durch seine Reinheit aus. l-Chlor-2-ia-dichloracetaminoanthrachmon, 
l-Hercapło-2-aminoantlirachinon u. entwilssert.es Na-Acetat kocht man 1 Stdc. in 
Phenol, dann gibt man Na2S u. Schwefel zu u. kocht 3 Stdn. (D. R. P. 578 066 KI. 22b 
vom 5/2. 1932, ausg. 9/6. 1933.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky 
und Alfred Ehrhardt, Ludwigshafen a. Rh.), Darslellung ton athylierten Di- und 
PoJyaminoanthrachinonen, dad. gek., daB man Di- u. Polyaminoanthrachinone mit 
S02(0H).(0C2H5) in der Warnie behandclt. — Die auf diese Weise leicht zuganglichen 
N-iithylierten Aminoanthrachinone sind wertvollc Acetatseidefarbstoffe. Z. B. wird
1,4-Diaminoanthrachinon in ti02{0H)(0C\ILJ (1) gel., die Lsg. auf ca. 140—145° erwarmt 
u. so lange bei dieser Temp. gehalten, bis eine ncutralisierte Probe sich in Aceton blau 
lóst. Man gieBt in W. ncutralisiert u. saugt ab. Das Rk.-Prod. fiirbt Acetatseide kriiftig 
rotslichigblau. fis ist nicht einheitlich; durch fraktionierte Krystallisation mit CH3OH 
laBt sich aus ihm u. a. das 1,4-Dimonodthylami7ioanthrachinon, F. 197—198°, abtrennen.
— In ahnlichcr Weise erhalt man aus I u. l,4,5-Tria7niiwanthrachinon ein Acetatseide 
kraftig blau farbendes N-Athylaminoderit., in Aceton mit blauer Farbę 1., — u. aus I u.
1,4,6,8-Tetraaminoanthrachinon ein Acetatseide etwas griinstichiger ais der Aus- 
gang3stoff farbendes Prod. mit vorziigliclier Abendfarbe, in 20°/oig- H,.S04 mit rot- 
rioletter Farbę 1. (D. R. P. 576 623 KI. 12q vom 22/12.1931, ausg. 12/5.
1933.) S c h o t t l a n d e r .



942 H j. FAr r e r e i . F a r b e n . D r d c k e r e i . 1933. n.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von sauren Woli- 
farbstoffen der Anthrachinonreihe. Auf Anthrachinonderiyy., die in 1- u. 4-Stelhmg gegen 
Iminoradikale austauschbare Gruppen enthalten, laBt man 4-Aminodiphenyl (I), seine 
Homologen oder seine keine weitere NH2 enthaltenden Substitutionsprodd. einwirken u. 
sulfoniert. Die Farbstoffe farben Wolle griin. Man erhitzt eine Mischung aus Zeujfco- 
chinizarin, Chinizarin u. Borsaure unter Riiliren m it I  auf 140—150° im N-Strom, 
bis dio Farbę der Schmelze rein griin geworden ist; hierauf leitet man Luft ein, dest. 
das uberschiissige I  im Vakuum ab, reinigt den Farbstoff durch Auskochen mit A. u. 
krystallisiert aus A. um.bronzeglanzende Krystalle, F. 252—254°, der erhaltene Farb
stoff wird bei 0° mit 5°/0ig. Oleum sulfoniert, die Sulfonsaure farbt Wolle aus saurem 
Bade eeht griin. — Man erhitzt 1,4-DichloranlhracJiinon mit I  u. wasserfreiem Na- 
Acetat zum Sieden, bis die Schmelze rein griin geworden ist. Nach dem Sulfonieren 
erhalt man den oben beschriebenen Farbstoff. Mit 3-Methyl-4-aminodiphenyl erhalt 
man eino Verb., blaue Nadeln aus Chlorbenzol, F. 263—264°, die nach dcm Sulfonieren 
einen Wolle griin farbenden Farbstoff liefert. Einen ahnlichen Farbstoff erhalt man 
mit 4-Amino-4'-chlordiphenyl. Verwendet man an Stelle des 1,4-Dichloranthrachinons 
das l,4-Dichlor-5,8-dwxyanthrachino>i, so erhalt man eine Verb., rotbraune Nadeln aus 
Chlorbenzol, dessen Sulfonsaure Wolle gelbgriin farbt. — Man erhitzt l,2-Benzo-5,8- 
dichloranłhrachinon mit I  unter Zusatz von wasserfreiem Na-Acetat auf 270—280°, 
die Schmelze wird unter Entweiehen yon Essigsiiure violett, man erwarmt allmahlich 
auf 320°, bis die Schmelze griin geworden ist. Die erhaltene Verb., blauschwarze Kry
stalle aus Chlorbenzol, liefert eine Wolle gelbstichiggriin farbendo Sulfonsaure. An 
Stelle des I  kann man 4-Aminodiphenyl-4'-carbonsaureathylester, F. SG—87°, darstellbar 
durch Nitrieren von Diphenyl-4-carbonsaureathylester, abscheiden des 4-Nilrodiphcnyl- 
4 '-carbonsaureathylesters, F . 113—115°, u. darauffolgende Red., yerwenden. (E. P. 
392 056 yom 26/9. 1932, ausg. 1/6. 1933. D. Prior. 26/9. 1931. F .P .7 4 3  330 yom 
26/9. 1932, ausg. 28/3. 1933. D. Prior. 26/9. 1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Eckert 
und Heinrich Greune), DarsteUung von Kiipenfarbstoffen. (Russ. P. 25 535 vom 
6/9. 1924, ausg. 29/2. 1932. D. Prior. 21/7. 1924. — C. 1927- 1- 1230 [E. P. 
256 989].) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Eckert 
und Heinrich Greune), DarsteUung ton Kiipenfarbstoffen. Weitere Ausbldg. des Yerf. 
nach Russ. P. 25 535, dad. gek., daB die erhaltenen Kondensationsprodd. in ublicher 
Weise halogeniert werden. (Russ. P. 27 653 vom 22/3. 1929, ausg. 31/8. 1932. D. Prior. 
6/9. 1926. Zus. zu Russ. P. 25 535; vgl. vorst. Ref.l) R i c h t e r .

E. I.du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Robert J. Goodrich und Edward 
T. Howell, South Milwaukee, Wisconsin, Herstellung von Anthrachinonkiipenfurbstoffen. 
Brommethoxydibenzanthrone yermischt man bei Tempp. unter 30° mit H2S04 von 
76—95°/0 u, trennt den ausgesehiedenen Teil von der Lsg. — Man lost Bromdimethoxy- 
dibenzanthron bei 10—15° in Monohydrat, gibt im Laufe mehrerer Stdn. unter 20° W. 
zu, hierbei scheidet sich das reine Bromdimethoxydibenzanthron krystallin. aus, es farbt 
gelbstichiger u. lebhafter ais der Ausgangsfarbstoff, das aus der Lsg. ausgeschiedene 
Prod. ist anscheinend dureh Bromdioxydibenzanthron yerunreinigt, da die Farbungen 
dieses Farbstoffes nicht saureecht sind. (A. P. 1905 088 vom 8/8. 1929, ausg. 26/4. 
1933.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Alexander J. Wuertz, Wilmington, 
Delaware, Herstellung von Kiipenfarbstoffen. Man erhitzt eine Mischung aus Benz- 
anthron. Anilin, KOH u. Nitrobenzol u. yersehm. das erhaltene Zwischenprod., wahr- 
scheinlich 2-Bz.-l-benzanthronhydroaeridin, mit einem Gemisch von A., KOH, dem 
vorher metali. Na zugesetzt wurde. Der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle aus der 
Kupę in dem gleichen Farb ton wie Yiolanthron. Dio Chlorierungsprodd. farben etwas 
rotstichiger. (A. P. 1 909 385 yom 23/12. 1929, ausg. 16/5.1933.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. yon: Alexańder J. Wuertz, Wilmington, 
Delaware, Herstellung von Benzanihronacridimn. Man erhitzt eine Mischung von Bem- 
anthroii, Anilin, KOH u. Nitrobenzol auf 95—100° bis zum Eintreten einer exothermen 
Rk., kiihlt, filtriert, hydrolysiert u. reinigt. Zu einer Suspension von Benzanthron in 
Anilin gibt man wasserfreies granuliertes KOH u. Nitrobenzol u. erhitzt */»—1 Stde; 
auf 95—100° unter lebhaftem Ruhren, dann tr itt eine starkę exotherme Rk. ein, wobei 
die Temp. auf 170—180° steigt u. sich ein metali, glanzendes krystallin. Prod. bildet, 
naeli Beendigung der Rk. laBt man auf 75—100° abkiihlen, filtriert, wascht mit Anilin,
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auspendiert in h. W. u. kocht, hierbei wird das K-Salz des Benzanthronderiy. zu der
orangerotcn krystallin. Base liydrolysiert; durch Umkrystallisieren aus Eg. Chlor-
benzolen, Anilin, oder Nitrobenzol kann das Prod., 2-Bz.-l-Benzanthronhydroacridin, 
gereinigt werden; lange orange rote Nadeln aus Nitrobenzol u. Dichlorbenzol. An Stelle 
des Anilins kann inan aueh p- oder aueh o-Toluidin yerwenden. (A. P. 1909 386
vom 23/12. 1929, ausg. 16/5. 1933.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Heinrich Vollmann, Hermann Boedeker, Frankfurt a. M.-Hdchst, und Hans 
Becker, Hofheim, Taunus), Darstellung von Kiipenfarbstoffen nach D. R. P. 574 966, 
dad. gek., daB hier 5-Amino-2,l-anthrachinonacridonc mit halogenierten, aromat, oder 
aromat.-aliphat. Ketonen oder Polyketonen offener oder cycl. Struktur ohne Chinon- 
charakter zur Umsetzung gebracht werden. — 5-Aminoanłhrachinon-2,l-acridon er- 
kitzt man mit p,p'-Dibronibenzophenon, Na-Acetat, Cu-Acetat in Nitrobenzol, bis die 
rote Lsg. rotviolett geworden ist, der erhaltene Farbstoff, yiolette Nadeln, farbt die 
pflanzliche Faser tropfenecht violett. Der in analoger Weise aus 5-Aminoanthrachinon- 
2,1-acridon u. l,4-Di-(p-brombenzoyl)-bcnzol darstellbare Farbstoff farbt Baumwolle 
rotviolett. (D. R. P. 576404 KI. 22b vom 19/5. 1931, ausg. 10/5. 1933. Zus. zu
D. R. P. 574 966; C. 1933. I. 4046.) F r a n z .

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
W. A. La Lande jr., Harzstudien. II. Eine Untersuchung und Erweilerung der 

Liebtrmannschen Farbreaktion auf Abietinsaure. (I. vgl. C. 1931. II. 1202.) Aus einer 
eingehenden qualitativen Unters. der Farbrk. von Abietinsaure. (I) mit Saureanhydriden 
u. -chloriden in Ggw. von konz. H2S04 (HC104, ZnCl2 etc. versagen) u. dem Vergleich 
mit analogen Farbrkk. anderer Yerbb. zieht Vf. den SchluB, daB in I  eine A x’s ^ -m -  
3/e«/A<n/ictt-Gruppierung vorliegen kónnte. (J. Amor. chem. Soc. 55. 1536—40. April 
1933. Univ. of Pennsylvania.) B e r s i n .

G. E. Haefely, Gcschichtete Materialien. Bcschreibung der Herst. von Isolier-
materialien aus Papier u. Bakelit. (Brit. Plasties moulded Products Trader 4. 548—51. 
Mai 1933.) W . W o l f f .

Wilder D. Bancroit und Esther Coe Farnham, Aluminiumlacke. Durch E r
hitzen von A1(N03)3 gewonnenes A120 3 adsorbiert Alizarinsiiure nur wenig, aus A1C13- 
Lsg. mit NH3-Lsg. gefalltes, durch Suspendieren in A. entwassertes u. bei 100° getroek- 
netes Al(OH)3 ist ein niaBig gutes, frisch gefalltes u. gewaschenes Al(OH)3 ein gutes 
Adsorbens. Alizarinsaure wird aus alkoh. Lsg. durch Al(OH)3 nur absorbiert ohne 
Bldg. einer Verb., mit wss. u. alkoh. Lsgg. von Orange 11 findet Bldg. einer Verb. AIX3 
statt (vgl. R e in m u t h  u . Go r d o n , C. 1930. II. 2698); bei niedrigen Konzz. wird 
Orange II  adsorbiert. Das Na-Salz von Orange I I  bildet mit Al(OH)3 keine definierte 
chem. Verb. Herst. von Al-Lacken im Einstufenverf. (Behandlung einer A1C13- oder 
Al2(S04)j-Lsg. mit der berechneten Menge Standard-Alkali u .  sofortiger Z u B atz  der 
Farbstofflsg. oder Zusatz einer Mischung von Alkali u. Farbstoff) ergibt, daB NaOH 
u. Na-Alizarat bei der Fallung u. Dispergierung von Al(OH)a fast aquivalent sind. Die 
durch Peptisation mit Na-Alizarat gebildeten Lacke werden durch NaCl u. Na2S04 
unbestandig infolge Adsorption yon Na-Ionen; es findet eine Umkehr der Reihenfolge 
der Anionen wie bei Albumin statt. Die Farbiinderung gelb — ->- rot — >• yiolett — y  
purpur (blau) von Alizarinsiiurelsgg. mit steigendem ph beruht offenbar auf tautomeren 
Umwandlungen. Mit steigendem Zusatz von W . geht infolge wachsender Alkalitat 
die gelbe Farbę der Lsgg. von Alizarin in trockenem Pyridin in rot u. purpur iiber. Unter 
geeigneten Bedingungen lasscn sich Al- u. /Sn-Alizarinlacke in allen Farben herstellen. 
(J. physic. Chem. 36. 3127—37. 1932. Comell Univ.) K r u g e r .

H. W. Haines, Neuzeitliche Losungsmittelspezifikaticmen. Die Priifung der Nitro- 
celluloselfisungsmittel erstreckt sich auf Aeiditat, Siedeyerhalten, Farbę, W7assergeh„ 
Geh. an Nichtfluchtigem, Geruch, Reinlieit (Esterzahl), spez. Gew., Widcrstand gegen 
weiBes Anlaufen, Korrosionsverm6gen, Verdunnungsfahigkeit, Verdunstungsgeschwin- 
digkeit, Flnmmpunkt, Viscositat, Wrasserloslichkeit u. Geh. an reduzierenden Sub
stanzen. (Paint, Oil chem. Rev. 95. Nr. 10. 27—28. 18/5. 1933.) S C H E IF E L E .

E. W. Colledge, Trockendcstilliertes Holzterpentinol gegen andere Lacklosungs- 
mitlel. Trockendcstilliertes Holzterpentinol ist ein wasserhelles, mildriechendes Prod. 
von hoher Losefahigkeit u. giinstigem EinfluB auf die Haltbarkeit damit hergestellter 
Lack- u. ólfilme. (Paint, Oil chem. Rev. 95. Nr. 10. 13. 18/5. 1933.) S c h e i f e l e .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Schlade- 
bach und Herbert Hahle, Dessau), Verfahren zur Herstellung ton rostschiitzenden 
Uberzugen durch Verwenduhg der Celluloseatherlacke gemaB Patent 570738 ais Rost- 
schutziiberzug auf einem bzw. zwischen zwei Anstrichen aus trocknendem fettemól.— 
Man wahlt hierbei das Losungsm. im Celluloselack so, daB eine zu weitgehende Erwei- 
chung des fetten Lackes nicht eintritt. (D. R .  P . 576 240 KI. 75c vom 29/11. 1928, 
ausg. 9/5. 1933. Zus. zu D. R. P. 570 738; C. 1933. I. 4507.) B r a u n s .

Mantle Lamp Co. o£ America, Amerika, Schutómittel gegen scMdliche Strahlen. 
Ein Kondensationsprod., erhalten durch Erhitzen einer Mischung von Athylenglykol 
u. Phthalsaureanhydrid, der eine geringeMenge CuC03-Cu(0H)2 zugesetzt ist, wird in 
einem geeigneten Losungsm., wie Aceton, Dichlorathylather, Dioxan oder Methyl- 
cellosolye gel. Es entsteht ein bestandiger Lach, mit dem die zu schiitzenden Gcgen- 
stande bestrichen werden. Ais organ. Stoff kann auch ein Harnstoff-Formaldehyd- 
Kondensationsprod., ais Metallsalz auch Cu-acetat, CoC03, Co-Acetat oder Salze des 
Cd, Ag u. a. Verbb. yerwendet werden. (F. P . 741 899 vom 18/8. 1932, ausg. 22/2.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Formkorper aller Art, be- 
stehend aus schmelzbaren Harzen u. 10—1000 Gewichts-% an festen, inerten, fein- 
gepulyerten, unschmelzbarcn oder hoher ais die Harze schmelzbaren Fullstoffen. Man 
yerwendet natiirliche Harze, z. B. Kolophonium oder kiinstliche Harze, wie Alkydharze, 
Harmtoff-Formaldehydliarze, Notolake, Resole, Harze aus aromat. Sulfamiden u. 
Aldehydem oder Harze, die man durch Erhitzen von monocycl. Ketonen, z. B. Cyclo- 
hexanon mit alkal. Kondensationsmitteln erhalt. Dio Fiillstoffe sind dio bei den Kunst- 
massen allgemein iibliehen, die den obigen Forderungcn entspreehen. Zur Herst. der 
Formkorper schm. man die Harze, yermischt sie mit den Fullstoffen u. gieBt die M. 
in Formen. Ein kleiner Zusatz von Asbest (1% oder wenigor) setzt das Sehwinden 
der M. stark herab. Man kann die M. auch auf Unterlagen aller Art aufgieBen u. dort 
erstarron lassen. Die Kor per besitzen den Vorteil, durch Schmelzen eines Teils des 
Kórpers ausgebessert oder ganz umgesehmolzen werden zu kónnen. (F. P. 731431 
vom 15/2. 1932, ausg. 2/9. 1932. D. Priorr. 14/2., 4/4., 30/6. u. 10/8. 1931.) S a k r ę .

Panelyte Corp., iibert. von: George J. Crossman, Trenton, V. S t.  A., Her- 
slellung von Schjchłkorpem mit Phenolharz ais Bindemittel. Man yermischt feingepulverten 
Olimmer in einer Kolloidmulile o. dgl. mit W., gegebenenfalls unter Zusatz eines Emul- 
gierungsmittels, setzt die so erhaitene Pasto einem Farbstoffbrei im Hollander zu u. 
etwa 10—30D/o Gliminor, berechnet auf dio trockenen Fasern, mischt innig u. formt 
aus dem Brei in iiblicher Weise Bahnen, die mit Phenolharz getrankt, aufeinander- 
geschichtet u. h. zusammengepreBt werden. Dio so erhaltenen Schichtkorper sind 
yorziigliche Dielektrika u. sehr fest. (A. P. 1868 566 vom 28/5. 1931, ausg. 26/7.
1932.) S a k r ę .

Internationale Galalith-Gesellschaft Hoif & Co., Harburg-Wilhehnsburg 
a. Klbe, Herstellung ron Proteinoplasten mit perlfmdterahnlickem Aussehen. Man setzt 
den Massen vor der Formung kleine Mengon von pulyerfórmigen, weiBen oder weiBlichen 
wasserunl., nicht krystallin. Substanzen von kleiner TeilchengroBe zu, wie Bi-Verbb„ 
insbesondere Bi(OH)3 von einer TeilchengroBe yon nicht mehr ais 10 /i, gegebenen
falls mit Zusatz von silberfarbigen Metallpulyern, z. B. 0,2—0,5% einer Bi-Verb. u.
0,2°/0 Metallpulver, bezogen auf die M. An Stelle der Bi-Verbb. kann man auch Talkum 
yerwenden, ferner Benzanilid, wasserunl. Salieylate u. Benzoate. (E. P. 390 007 vom 
3/5. 1932, ausg. 20/4. 1933. D. Prior. 6/8. 1931.) S a r r E.

P. F. Djatschenko, U. S. S. R., Reinigung von Pflanzencasein. Das in iiblicher 
Weise gewonnenc Pflanzencasein wird zwecks Entfernung der Gerb- u. Farbstoffe 
mit Alkali- oder Erdalkalisuperoxyden behandelt. (Russ. P. 26 702 yom 12/8. 1931,

I. G-Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung mu Weichmachungs- 
mitteln fiir Massen aus Albuminoiden, wie Casein oder Blutalbumin, dad. gek., daB tier. 
oder pflanzliche Fette oder Ole mit 10—40 Gewichts-% II2S04 sulfuriert u. mit 
fluchtigen Basen, z. B. Ammoniak, auf schwache Alkalitilt eingestellt werden. Die so 
erhaltenen Prodd. losen sich klar in W., fallen sclion in schwach saurer Lsg. aus u. 
sind aschefrei. Sie dienen insbesondere ais Weichmacher fiir Caseindeckfarben auf
Leder. (F. P. 734 656 vom 5/4. 1932, ausg. 25/10. 1932. D. Prior. 10/4. 1931.) S a r r e .

1933. A. Prior. 20/8. 1931.) G r o t ę .

ausg. 31/7. 1932.) R i c h t e r .
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XII. Kautsehuk. Guttaperclia. Balata.
Gustav Giinther, Abgrenzung der Bezeichnungen ,,Kautsehuk“ und „Chimmi“ . 

(Cheiniker-Ztg. 57. 393. 20/5. 1933.) H. M u l l e r .
D. F. Twiss, Industrielle Anwendungen von Latex. (Vgl. C. 1933. I. 4053.) Zusarn- 

menfassendes iiber dio Eigg. u. dio verschiedenartige Yerwcndungsmoglichkeit von 
Latex. (J. Soo. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 410—16. 12/5. 1933.) H. M u l l e r .

Erich Wurm, Praktische Winkę Jur die Fabrikation. Hdufig auftretende Fehłer 
und ihre Vermeidung. Bedeutung des Rezeptwesens in der Gummiindustrie; Vcr- 
wendung der richtigen WalzengróBe fiir Mischungen; Herst. von Kalanderplatten; 
ciniges iiber die Vorbehandlung von Rohmaterialien u. dereń Lagerung. (Gumrni- 
Ztg. 47- 861—64. 19/6. 1933.) H. M u l l e r .

Otto Merz, Uber die Stabilitdt von Chłorkautschuk. Nach einem Schrifttums- 
iiberblick iiber die Stabilitat von Chłorkautschuk wird iiber Unterss. des Chlorgeh. 
au scehs Probcn borichtet. (Kautsehuk 9. 86—87. Juni 1933.) H. M u l l e r .

Werner Esch, Sind heipmlkanisierte Tauchgummiwaren gesundheitsschddlich ? 
Heiflyulkanisierto Tauchgummiwaren sind nicht gesundheitsschiidlich, auch dann 
nicht, wenn sie Zinkoxyd (meist nicht iiber 1%) u. S enthalten oder m it Benzolhilfe 
Yulkanisiert sind. (Gummi-Ztg. 47. 939. 9/6. 1933.) F r o m a n d i .

Kluekow, Oummiwalzen in Buchdruckmaschinen. (Gummi-Ztg. 47. 911. 2/6. 
1933.) F r o j i a n d i .

William Davis, Eigenschaften von Gummifaden, die fiir  Teztilien gebraucht werden. 
Angabe von Priifmethoden fiir Gummifaden, zahlreiche Zahlentabellcn u. Abbildungen 
im Original. (J. Text. Inst. 24. Trans. T. 44—53. Jan. 1933.) H. M u l l e r .

—, Latexbehandeltes Fasermaterial fiir Bau- und Isolierzwecke. Moglichkeit zu 
biUiger Produktion. Fasern jeglicher Art, Jute, Wolle, Stroh, Hanf, CocosnuBhaare 
usw. werden mit Latex behandelt, dio notigen Fiillstoffe zugesetzt u. yulkanisiert. 
Man kann je nach Abanderung des Verf. ein wasserbestiindiges u. gut isolierendes
Materiał erhalten. (India Rubber J . 85. 511—14. 6/5. 1933.) H. M u l l e r .

—, Neue Schuizanstriche fiir Automobilreifen. Der neue patentierte Schutzanstricli 
beatcht aus einem sogenannten Sulfofirnis — hergestellt aus fetten Olen, dio man bei 
120—150° mit 3—8%  Schwefel kocht. Durch Zusatz yon Quarzsand oder Silicium- 
carbid wirkt der Anstrich auch ais Gleitschutz. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 73. 
423—24. 15/6. 1933.) H. M u l l e r .

Jose£ Talalay, Die Kerbzahigkeit von Kautschukmischungeu. Vf. beschroibt 
geeignete Priifstiicko u. ein Verf. zur Priifung der Kerbzahigkeit yon Gummimischungen. 
(Kautsehuk 9. 82—85. Juni 1933.) H. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verbinden von Flachen mittels 
Kautschukklebstoffen, gek. durch dio Verwendung von Latex, der mindestens 45% 
Kautsehuk u. eino Viseositat von weniger ais 91,1° Redwood bei 20° besitzt. Vulkani- 
sationsmittel (I) u. Besehleuniger (II) konnon zugesetzt werden, z. B. indem man dio 
eine Flacho mit einem Gemiseh von Latex u. I  u. die andere mit einem solchen von 
Latex u. II bestreicht, oder indem man die Flachen mit einem Gemiseh von Latex 
u. I bestreicht u. darauf mit einem organ. Losungsm. anfeuchtot, das II ent
halt. (E. P. 376114 vom 9/10. 1931, ausg. 28/7. 1932. D. Prior. 9/10. 1930.) S a r r e .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
Karl Kollmann, Beziehung zwischen Auslaugezeit, Saftabzug und Zuckerverlust. 

Die Arbeit basiert auf der (ygl. C. 1932. II. 2551) abgeleiteten Diffusionsgleichung u. 
befaBt sich dabei eingehend m it den Ausfuhrungen M e h r l e s  (ygl. C. 1932. II. 2551) 
iiber obiges Thema. Auf Grund zahlreicher mathemat. Berochnungen unter Zugrunde- 
legung von Betriebszahlen sucht Vf. an Hand von Seliaubildern u. Tabellen dio Be
ziehungen zwischen Auslaugezeit, Anzahl der DiffusionsgefaBe, Fiillung derselben, 
Menge des Druckwassers in 1/Sek. u. Zuckeryerlust festzustellen. — Nahere Einzel- 
heiten im Original. (Dtsch. Zuckerind. 58. 95. 12 Seiten bi3 352. 6/5.1933.) T a EGF.n e r .

E. Landt, Bemerkung zu dem Aufsatz „Beziehung zwischen Auslaugezeit, Saftabzug 
und Zuckerverlust.“ Richtigstellung der mathemat. Ableitungen in der Abhandlung 
K o l l m a n n s  (vgl. yorst. Ref.). (Dtsch. Zuckerind. 58. 230. 18/3. 1933.) T a e g e n e r .

Richard Mehrle, Beziehung zwischen Auslaugezeit, Saftabzug und Zuckercerlust.
XV. 2. 63
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Vf. wendet sich gegen die AuBftihrungen K o l l m a n n s  (vgl. vorvorst. Ref.) bzgl. des 
Begriffes des „Abzuges“ , die zu einer Formel gefiihrt haben, dio auf volLkommen 
falschen Voraussetzungen aufgobaut ist u. daher alle daraus gezogenen Folgerungen zu 
Trugschliissen yerurteilt. (Dtsch. Zuckerind. 5 8 . 268. 1 /4 . 1933.) T aEGEnER.

Richard Mehrle, BezieJiung zwischen Auslaugezeil, Saftabzug und Zuckenerlust. 
Der Begriff des „Abzuges“ wird vom Standpunkt des Zuckcrtechnikers immer seinen 
Wert behalten, denn die dftfiir von K o l i .m a n n  (ygl. drittyorst. Ref.) eingefiihrte 
Druckwassermenge kann ihn nicht ersetzen, da man fiir die Diffusion auBer dcm Druck- 
wasser noeh andero Fl.-Mengen benótigt. Die yon K o l l m a n n  errechnete Diffusions- 
gleichung bedarf noeh einer grundlichen Nachpriifung, wenn sie prakt. Wert erhalten 
soli. (Dtsch. Zuckerind. 58. 318—19. 22/4. 1933.) T a e g e n e r .

Th. Herke und N. Rempel, Zur Anwcndung der Stufcnliiration in der II. Satu- 
ration. Ais Voraussetzung fiir dio Brauchbarkeit der Stufentitration im Betriebe haben 
Vff. die Forderung gestellt, daB die Safto in beiden auszutitrierenden Stufen genau 
dieselbo Pufforung (in Alkalitat gemessen) cnthnlten u. daB dor Verlauf der Titrations- 
kuryen im Gebiet des Methylrotumsclilages so steil ist, daB dio Titrationsfehler in 
don zulassigen Grenzen bleiben. — Diskussion dieser Fragen. — Vff. wenden sich 
gegen die Ausfiihrungen Sp engl erb (C. 1933. I. 2618), daB sie von der Methode des 
Institutes abweichende Titrationen m it Phcnolphthalein u. Methylrot ausgefuhrt 
hatten u. daB dio dabei yerwendeten Safte ausnahmslos schlecht gewesen seien, was 
durchaus nicht der Fali ware. Sie haben absichtlich ihre Verss. mit der Chinhydron- 
elektrodo ausgefuhrt, da die mit dor H 2-Elektrode gemessenen Werto nicht fiir ein- 
wandfrci gehalten wurden. (Dtsch. Zuckerind. 58. 228—29. 18/3. 1933.) TAEGENER.

O. Spengler und st. Bóttger, Zur Anwendung der Stufentitraticm in der II. Satu- 
ration. Vff. betonen, daB H e r k e  u . R e m p e l  (vgl. yorst. Ref.) nicht, wie ausdriick- 
lioh betont, in der Hitzo titriert haben. Dadurch ergeben sieh abweichende Resultatc. 
Die Puffcrung der Safto bei H e r k e  u . R e m p e l  muB zuweilen so groB gewesen sein, 
daB die Methylrotwerte zu hoch gefunden wurden. Solche Schwankungen in der 
Pufferung des Saftes konnen yerschiedeno Ursachen haben. Fiir die Beurteilung der 
Brauchbarkeit der Zweistufentitration mit Phenolphthalein u. Methylrot muC der 
Verlauf der Neutralisationskurye in beiden Stufen dieselbo Bedeutung besitzen. Bei der 
Methylrotmethodo kommt es nur darauf an, ob der Phenolphthaleintitrationswert im 
optimalen Punkt gleich dem Methylrottitrationswert ist. Die beim Aufnehmen der 
elektrometr. Titrationskurve angewendeto Vers.-Methodik ist ganzlich belanglos. 
(Dtsch. Zuckerind, 58. 229—30. 18/3. 1933.) T a e g e n e r .

Th. Herke und N. Rempel, Zur Anwendung der Stufentitration in der II . Satu- 
ration. Nach Auffassung der Verff. ist ihro Ansicht tiber die Brauchbarkeit der Stufen
titration zur Ermittlung des optimalen Punktes in der Endsaturation durch die Aus- 
fiihrungen yon S p e n g l e r  u . B o t t g e r  (vgl. vorst. Ref.) in keiner Weise widerlegt 
u. damit die Brauchbarkeit derselben noeh nicht geklart. Der Einwand von durch 
verschiedone Temp.-Verhiiltnisse bedingten Abweichungen bei der Titration ist nicht 
berechtigt. Die Hauptpunkto, die Yff. ais maBgebend fiir die Beurteilung der Stufen
titration angefiihrt u. durch Zahlenmaterial belegt haben, werden von SPENGLER 
u. B o t t g e r  in ihrer Erwiderung nicht beriihrt, obwohl gerade von der Erfiillung dieser 
Forderungen der Wert ihrer ,,Methylrotmethode“ abhiingt. (Dtsch. Zuckerind. 58. 
268—69. 1/4. 1933.) T a e g e n e r .

O. Spengler und St. Bóttger, Nochmals: „Zur Anwendung der Stufentitration 
in  der I I .  Saturation". SchluBbemerkung. (Dtsch. Zuckerind. 58. 269—70. 1/4. 
1933.) T a e g e n e r .

F. H. Thurber, Chemische und physikalische Eigenschaften ton Siiflkartoffelstarke. 
Das Verhaltnis von a- zu /?-Amylose ist nahezu das gleiche wie bei der WeiBkartoffel. 
Dio Hóchstyiscositaten beider Starken zeigen groBe Untersehiede (Kuryen im Original). 
Dio relatiy gleichmaBigo Yiscositat der Siiflkartoffelstarke iiber lange Erhitzungs- 
Perioden bietet Yorteile bei der Appretierung (Sizing), weil dadurch ein Appreturbad 
lango brauchbar erhalten wird. Appreturyerss. zeigten, daB SiiBkartoffelstarke fiir 
Baumwollgarn geniigende tlberzugs- u. Eindringungsfahigkeit besitzt. (Ind. Engng. 
Chem. 25. 565—68. Mai 1933. Washington, Bureau of Chem. and Soils.) G r o s z f e l d .

E. Wiegel, Verlauf der Warmverklewterung von Kartoffelstarke, inśbesondere bei 
verschiedener thermischer Vorgeschiehle. (Ygl. C. 1933. I. 3638.) N a c h  V iscosita tsm cs- 
sungen, mlcr. u. Sedimentationsbeobachtungen wird die Yerkleistcrung des einzelnen  
Starkekorns mechan. durch Platzen der AuBenhtille ausgel. u. erfolgt fiir yerschiedene
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Individuen bei Yeischiedenen Tempp. Das Yiscositiitsminimum cntspricht infolgo 
seiner Abhangigkeit von Konz. u. spezif. Quellvermdgen nicht genau dem Maximum 
der Einzelverkleisterungsyorgange. Dio zuersfc entstchenden Stiirkeblasen sind nach 
ihrem Quellungs- u. Verquellungsgrad vorwicgend fUr das yiscosimetr. u. elast. Verh. 
des St&rkekleisters yerantwortlich. Der Quollungszustand (Grad der Aufąucllung u. 
Dispergierung von Blasengebilde) nach bestimmter Erwarmung ist stark yon der therm. 
Vorgesehichte der Starkę abhangig. Liingero hydrothermalo Vorbehandlung hat starko 
Abnahme der Quellfiihigkeit der Starko u. erholito Resistonz der Stiirkeblasen zur 
Folgę. In gleiehem Sinno wirkt groBere Anwarmungsdauer bzw. kleinere Anwiirmungs- 
gesehwindigkeit. Erhaltenbleiben der Blasengebilde durch rechtzeitige Unterbrechung 
des Verkleisterungsvorganges ist dio Hauptsache fur Bldg. formelast. Gallertcn aus 
gewóhnlicher Starkę. Bei therm. nicht yorbehandelter Stiirke wird diese Quellungs- 
stufe schon nach gelindem Erhitzen bis etwa 80° erreicht, bei mit w. W. yorbehandelter 
Starkę bei hoherer Temp. Besonders bei den konz. Systemen bewirken die Blasen- 
gebildo im Verkleisterungsverlauf Auftreten einer unter Umstanden sehr hohen Struktur- 
yiscositat. Viscosimeter aus Thiiringer Glas fiihren zu anderen Kurven ais solche aus 
Jenaer Glas. (Kolloid-Z. 62. 310—24. Marz 1933. Berlin, Inst. f. Garungs- 
gewerbe.) G r o s z f e l d .

XV. Garungsgewerbe.
P. Schafmeister und w. Tofaute, Die Korrosionsbesldndigkeit der metallischen 

Werksloffe im Braugewerbe (ein&chlieplich galianischer Einwirkungen). III . Spannungs- 
nmsungm an Gdrbottichen und Kiihlschlangen bzw. Solebollichen und Eiszellen. (II. 
vgl. C. 1933.1. 326.) Bei zwei Anordnungen in einer der untersuchten Brauereien wird 
die fiir das Auftreten von Korrosionsstromen erforderlicho metali. Verb. zwischen 
Garbottich u. Kiihlschlange festgestellt. Die Potentialdifferenzen V 2 A — Cu,
Fe — Cu u. Al — Cu yerhalten sich etwa wie 1 :2 :5 —6. Al zeigt sich in den Gar- 
anlagen unedler, V 2 A u. Cu edler ais Fe. — Die zwischen Eiszellen u. Solebottich 
unyermeidbaren Korrosionswrkgg. sind bei V 2 A- u. yerbleiten Eiszellen prakt. gleich- 
groB. Aus der Spannung von 0,10 V zwischen yerzinnter u. yerbleiter Zelle wird ge- 
schlossen, daB yerzinnte Zellen in der Sole auf dio Dauor nicht widerstandsfahig u. FluB- 
eisenzellen nur wenig iiberlegen sind. (Schweizer Braueroi-Rdsch. 44. 101—03. 20/6. 
1933.) R. K. M u l l e r .

j. Raux, Pech und Pichen. I. 'Oberblick iiber dio techn. Herst. der zum Piehen 
der BrauereigefaBo yerwendoten Peche u. yerschiedene in der Praxis angewendetc 
Ent- u. Bepichungsyerff. (Brasserie et Malterie 23. 38— 44. 20/4 . 1933.) W lNDISCH.

J. Raux, Peche und Pichen. II. (I. vgl. yorst. Ref.) Durch falsch aus- 
gefiihrtes Pichen der Filsser nimmt das Bier leicht Olgesehmack an. Der Grund 
liegt in dem Vorhandensein yon leichten Harzolen oder von Olen, dio durch Uber- 
hitzung des Peches beim Pichen entstehen. Das Erwilrmen des Peches muB zur Ver- 
meidung der Ubcrhitzung langsam geschehen. Dio Temp. darf 180—200° nicht tiber- 
steigen. Zur Vermeidung der Sprodigkeit des Peches wird eine gewisso Menge Paraffin 
zugesetzt. Etwa sich im FaB bildende Olnebel lassen sich durch intensives Absaugen 
kurz nach dem Pichen entfernen, lassen sich jedoch nicht durch Einblasen kalter Luft 
yerdrangen. (Erasserie et Malterie 23. 64— 57. 6 /5 . 1933.) B E N T H IN .

Wolfgang Kluger, Neuerungen auf dem Gebieie der Malzerei und Brauerei. Zusam- 
menfassende Darst. neuerer Brau- u. Malzungsmethoden. Es sind u. a. prakt. Verss. 
iiber die Braufiihigkeit yon zwoizeiliger Wintergersto mitgeteilt. Im Gcgensatz zu 
Erfahrungen yon anderer Seite wurde eine besondero Hitzigkeit der Wintergersto 
beim Vermalzcn festgestellt. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 60. 100—05. Mai
1933.) W lN D IS C H .

Jean Lambert, Unlersuchungen iiber die lechnische Eignung des Dioxyacelons in  
seiner Eigenschaft ais nicht vergarbarer Zucker fiir die Siipung des Bieres. Es ist eine 
Dbersicht gegeben iiber die Frage der Verg&rbarkeit u. der Darst. des Dioxyaeetons. 
Nach den yorlaufigen Verss. ist es prakt. unvergarbar u. es wird deswegen, da es aus
gesprochen suB schmeckt, zur SiiBung des Bieres an Stelle des yergarbaren u. Hefen- 
trubung yerursachenden Zuekers empfohlen. (Ann. Zymol. [Bruxelles] [2] 1. 177—87. 
April 1933.) W i n d i s c h .

H. Jahr, Beitrag zur Kenntnis der gespriteten TraubenmosU. Durch Unters. einer 
Anzahl toils unvergorener, teils angegorener Proben unter Zusatz wecliselnder Mengen
A. wird gezeigt, daB eine analyt. Unterschoidung yon gespriteten Traubenmosten u.

63*
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mittels Garung hergestellten SiiBweinen moglich ist. In Ubereinstimmung mit Literatur- 
angaben kann die Best. des Glycerins (Jodidverf.) entscheiden, ob ein mit Garung 
licrgestelltcs Erzeugnis yorliegt, nicht das AusmaB der Garung. Eine groBere Menge 
Bernsteinsaure zeigt fortgesehrittene Garung an. Ruckschlusse aus dem Fructose: 
Glucoseyerhaltnis sind nur bei AusschlieBung eingekochter Traubenmoste bei der 
Herst. erlaubt. Sehr niedrigo Gehh. an fliichtigen Siiuren lassen Vorliegen von ge- 
spritetem Traubenmost yermuten. Mit steigendem Spritzusatz tritt abgesehen von 
der Verdiinnung zunehmende Abnahme des Geh. an einzelnen Extraktstoffen ein, 
an anderen nicht. Uber Einzelheiten u. Taibellen vgl. Original. (Z. analyt. Chem. 93. 
81—99. 18/5. 1933. Berlin, Reiehsgesundheitsamt.) Gr o sz fe l d .

Erich Walter, Ober das Ranzigwerden des Citroneninostes. Da Licht u. Luft 
infolge des hohen Terpengeh. schadlich sind, muB das Citronenól moglichst spat zu- 
gesetzt u. auf luftdichten VersehIuB geachtot werden. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 54. 
268. 3/6. 1933. Berlin SW. 61.) Gr o sz fe l d .

John Monteath Guthrie und George Gilmour Philip, Colorimetrische Bestim- 
mung der konservierenden Wirkung des Hopfens. Das beschriebene Verf. besteht darin, 
daB 10 g gemahlener Hopfen mit 100 ccm denaturiertem Alkohol (methyliert) extra- 
hiert werden. Nach erfolgter Eiltration wird 1 ccm des Filtrates, 10 ccm einer l%ig. 
methylalkoh. Uranylacetatlsg. u. 0,5 ccm 1-n. Essigsiiure mit methyliertem Alkohol 
auf 100 ccm aufgefullt. Mit angegebenen Standardfarblsgg. werden dann dic Weich- 
harze, ausgedriickt ais a-Weichharz, colorimetr. bestimmt. — Die neue Methode liefert 
brauchbare Werte im Vergleieh zu der fruheren, welche Extraktion der alkoh. Hopfen- 
harzlsg. mit PAe. yorschreibt. Experimentelle Yergleiche zwischen der colorimetr. u. 
grayimetr. Methode lieferten ausreichend ubereinstimmende Werte. (J , Inst. Brewing 
39 ([N. S.] 30). 220—24. Mai 1933.) WlNDISCH.

P. Petit, Optische Untersuchung des Bieres hinsichtlich seiner HaltbarkeU. Die 
Triibung eines Bieres durch sichtbar werdende Kolloide zeigt sich bereits yorher an, 
indem das Bier seinen Hochglanz yerliert, ohne eigentlich schleiorig triibo zu sein. 
Es wird yorgeschlagen, durch photometr. Prufung, z. B. mit dem Pulfrichphotometer, 
einen Anhalt zu gewinnen tiber die yoraussichtliche Haltbarkeit eines Bieres. Vf. gibt 
Unters.-Vorsehriften u. liefert zahlenmaBige Ergebnisse, die die Brauchbarkeit der 
Methode erweisen sollen. (Brasserie et Malterie 23. 33—38. 20/4. 1933.) WlNDISCH.

Monsanto Chemical Works, ubert. von: Lucas P. Kyrides, St. Louis, Missouri, 
V. St. A., Entwassem von Alkoholen. Konz. wss. Alkohole, die durch Dest. nicht wasser- 
frei darstellbar sind, werden einer gegebenenfalls mehrmaligen Behandlung mit Alko- 
holaten hoher sd. ein- oder mehrwertiger Alkohole, wie des Amylalkohols, Glykols, 
Glycerins, Benzylalkohols, oder Phcnolaten der Alkali- oder Erdalkalimetalle unterzogen. 
Z. B. wird ein geeigneter Alkohol zur Alkoholatbldg. oder ein Phenol mit Alkalihydroxyd 
erhitzt u. das W. abdest.; danach erfolgt damit in geeigneten Mengenverhaltnissen 
die Behandlung des zu entwassernden Alkohols, der aus der Mischung in wesentlieh 
wasserarmerem Zustande abdest. wird. Es hinterbleibt dabei eine Mischung aus Alkali- 
hydroxyd u. dem zur Alkoholatbldg. dienenden Alkohol bzw. Phenol, die durch Erhitzen 
u. Abdest. des W. zum Alkoholat oder Phenolat regeneriert wird u. dann zu einer noch- 
maligen Behandlung des durch obige erste Behandlung schon hochkonz. Alkohols 
zweeks absol. Entwiisserung oder fiir eine neue Alkoholcharge benutzt werden kann. 
Nach dem Verf. kann in einfacher Weise aus 92% A. mit Hilfe von NaOH u. Athylen- 
glykol bzw. Na-Glykolat absol. A . erzeugt werden. (A. P. 1 907 834 vom 28/9. 1929, 
ausg. 9/5. 1933.) R. H e r b s t .

XVI. Nahrungsmittel. Genulimittel. Futtermittel.
R. Plank, Die Kaltelechnik im Diensłe der Lebensmittelbewirtschaftung. Behandelt 

werden: Kuhlkette, Theorie der Gefrieryeranderungen, Vorbehandlung des Kuhlgutes, 
Ktihlen u. Gefrieren. Lagerung, Kaltetransporte, Kleinhandel u. Verbrauch. (Z. Eis- 
u. Kalte-Ind. 26. Nr. 1. 1—4. Nr. 2. 4—5. Nr. 3. 1—5. Nr. 4. 1—4. April 1933. Karls
ruhe, Techn. Hochsch.) G r o s z f e l d .

C. L. Williams, Durchgasung von Lebensmitteln. Hygienische Seiłe einer erhóhten 
Handelspraxis. Trotz der ausgedehnten langjiihrigen Durchgasungspraxis mit H C N  
wurde unter den Verbrauchem der behandelten Prodd. bisher keinerlei Unfall beob
achtet. Die Entwesung ist daher ais harmlos anzusehen. Ais einzige Forderung ist
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mindcstens 24 Stdn. Ausliiftung zu erheben. (Amer. J . publ. Health Nation’s Health 
23. 561—66. Juni 1933. Rosebauk, Staten Island N. Y. Public Health Seryice.) Gd.

G. Filaudeau, Backgualitdt von Mehl. (Mit Bemerkungen von Aląuier, Eugóne 
Roux, Camłlle Benoist, Florimond Desprez und Georges Rśmond.) Berieht uber 
eine Enquete betr. die Backqualitat der franzós. Meble aus groBen, mittieren, kleinen 
u. Windmiihlen. Die Wertbemessung wurde mit dem Extensimeter von Ch o p in  aus- 
gefiihrt. Auf Grund der erhaltenen Werte wurden allo Meble mit einem W-Index nach 
Chopin  von >  115 ais sehr gut, 90—115 ais gut, 75— 115 ais brauchbar, 50—75 ais 
mittclmaCig, <  50 ais fehlerkaft bzw. schlecht bezeichnet. Rund 51,5% aller unter - 
suchten Proben waren brauchbar. Ais unterste durehzulassendc Grenze wurde W 75 
empfohlen. (C. R. hebd. Sóances Aead. Agric. France 19. 700—06. 7/6. 1933.) G r im m e .

E. Remy und w .  Schreiber, Vergleichende biolog ische und chemische Unter• 
mhungen von deutschem Heeresbrot, Eoggemollkombrot und Weifibroł zur Feststdlung 
ihrer biologischen Wertigkeit bei Bałten. Heeresbrot u. noch weniger WeiBbrot gewiihr- 
leisteten bei jungen Ratten keino n. Entw., im Gegensatz zu Kómerfutter; Roggen- 
Tollkornbrot war letzterem gleichwertig. Ebenso war der Geh. an Vitamin A u. D 
ungcniigend. Auch nach der chem. Zus. (Analysen im Original) war Roggenvollkorn-, 
brot das biolog. wertvollste, WeiBbrot das geringwertigste. Gefahren durch Brot- 
ernahrung bestehen nur unter besonderen Yerhaltnissen (Notzeit, Kriegslage, Straf- 
yollzug) u. werden durch Ernahrung mit Yollkombrot vermindert. (Arch. Hyg. Bak
terio). 110. 164—89. Juni 1933. Freiburg i. Br., Univ.) G r o s z f e l d .

E. Thimm, Der Wert der PorensJcala ion M 0I13 fiir Muller und Backer. Zur Sorten- 
auswahl yon Mehlen u. zur Best. des Zusatzes von Edelsauern empfiehlt Vf, die Ver- 
wendung der Porenskala von M o h s . (Z. ges. Getreide- u. Muklenwes. 2 0 . 129. Mai

W. Raym und Er. Scharffenberg, Eigc.nsclmften und Struktur der HartgufSmahl- 
walzen. AuBer sehr groBer Harto wird an Miillereiwalzen noch die Forderung einer 
gutcn Griffigkeit gestellt, d. h. das Walzcnpaar mufl móglichst viel Materiał zwischen 
sich einziehen konnen. Dies wird durch das SchalenliartguBverf. erreicht, bei dem in 
guBciserno Formen gegossen wird. Infolge der rasehen Abkiihlung sind dio Krystallo 
der auBeren Schicht sehr klein. Unter der Einw. des Mahldruekes werden dio woicheren 
Krystalle in inkr. AusmaB eingedriiekt, wahrend die hiłrteren (meist C-haltiger Zementit) 
ihre ursprimgliehe Form bewahren. Auf dieso Weise entsteht eine Griffigkeit der Ober- 
flache. Hierzu Sehliffbilder u. Zus.-Angaben. (Muhlo 70. 463—66. 11/5. 1933.) H a e v .

K. S. Markley und Charles E. Sando, Fortschreitende Anderungen der Apfdhaut 
wahrend des Wachsens und der Lagerung. (Vgl. C. 1933. I. 1303.) Der Geh. an Ursol- 
siiure, Fett u. Gesamtatherextrakt ist bei der Lagerung hoher ais wahrend des Wachsens, 
desgl. stcigt der Cutingeh. wahrend des Lagerns. (J. agric. Res. 46. 403—12. 1/3. 
1933.) Gr im m e .

Myra T. Potter und E. L. Overholser, Der Vitamin-C-Oehalt des Winesapapfds 
beeinflu/3t durch die Diingung. Volldungung fuhrtzu  bohem Geh. anVitamin C. (J. agric. 
Res. 46. 367—73. 15/2. 1933.) G r im m e .

A. Lebedew und E. Lindquist, Uber die Sauren der Moosbeere. Nur etwa die 
Halftc der freien Saure der Beeren ist Citronensaure, der R«st haupteachlieh Chinasiiure. 
Kachweis durch Uberfuhrung in Chinon, wio nalier beschrieben. (Z. Unters. Lebons- 
mittel 65. 476—77. April 1933. Leningrad, Biochem. Forschungsinst. der Nahrungs- 
u. GenuBmittelind.) ” Gr o s z f e l d .

E. Bertarelli, Die Tomate, ihre Zubereitungen und die Ernahrung. Berieht iiber
den Niihrwert von Tomaten u. Tomatenzubereitungen im Vergleich zu anderen Nahrungs- 
mitteln. (Ind. ital. Conserve aliment. 8 . 135—37. Juni 1933. Pavia.) Gr im m e .

F. Emanuele, Wertbestimmung und Schutzbestimmungen fur Tomatenzubereitungen.
Sammelbericht iiber Unters. von Tomaten u. Tomatenkonserven, gesetzlicho Bestst. 
betr. Reinheit u. Verfalschung. (Ind. ital. Conservo aliment. 8. 139—44. Juni 
1933.) G r im m e .

E. F. Kohman, W. H. Eddy und Celia Zali Gurin, Hitzekonservierung von 
Tomatensaft ohne Vitamin-C-Verlust. Hinweis auf ein Verf., boi dem durch kurzes 
Erhitzen auf 80° 0 2 ausgetrieben u. die Fermente inaktiyiert werden; anschlieBend 
wird der Behiilter sofort verschlossen u. sterilisiert. Verss. an Meerschweincben be- 
statigten prakt. vollige Erhaltung des Vitamin C dabei, nicht bei Tomatensaften des 
Handcls. (Canner 76. Nr. 25. 7—8. 123; Fruit Prod. J. Amer. Yinegar. Ind. 12. 299 bis

1933.) H a e y e c k e r .

301. 3/6. 1933.) Gr o s z f e l d .
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Charles W. Culpepper und Hubert H. Moon, Zusammenselzung des Ithobarhzra 
in  verschiedenen Reifungsstadien in Beziehung zu seiner Veruiendung zum Kochen und 
Einmachen. Der Geh. an Trockensubstanz schwankt nicht allzu sehr, ist in den jungen 
Stielen sehr hoch, geht bei intensiyem Langenwaehstum etwas zuriiek, steigt dann 
wieder im Stadium der gróCten photosynthet. Aktiyitat, u m im Alter wieder etwas 
abzunehmen. Die Titrationsaeiditat bleibt fast immer prakt. gleich, nur im Alter geht 
sie zuriiek. Sie sehwankt jedoch sehr mit der Jahreszeit, ist hoch in Juli- u. Oktober- 
kulturen, niedrig in April, Mai u. Juni. Rhabarber ist arm an Zueker u. saurehydrolysier- 
baren Polysacekariden. Der Gesamt-N war am hochsten in jungen Stengeln, sinkt mit 
fortsehreitendem Alter, desgl. der Amin-N, wahrend der N itratrN mit dem Alter steigt. 
Wiehtig ist der Geh. des Rhabarbers an Pektinsubstanzen, welehe seine Kochąualitat 
bedingen. Der hohe Sauregeh. maeht die Aufbewahrung in Terzinnten Dosen sehwierig, 
wobei der Nitratgeh. eine gewisse Rolle mitspielt. (J. agric. Res. 46. 387—402. 1/3. 
1933.) G r im m e .

Erich Walter, Garungserscheinungen in Fruchtsaftgelranken und ihre Verhutun<j. 
Prakt. Angaben, Safte mit groBen Fruchtfleisehteilen garen leichter u. bediirfen einer 
starkeren Zuckerung. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 54. 227—28. 11/4. 1933. Berlin 
SW. 61.) Gr o sz fe l d .

Aksel G. Olsen, Pektinuntersuchungen. I. Citruspektin. Beschreibung einer 
prakt. Gelierprobe, dereń Ergebnisse zeigen, daB bei Citruspektingallerten mit 60 
bis 65% Zueker groBe Aeiditateschwankungen unterhalb eines gewissen Mindestwertes 
wenig EinfluB auf die Festigkeit der Gallerte haben. Die Ergebnisse bestatigen, daB 
das sog. pH-Optimum der Punkt ist, bei dem beginnende Gelatinierung in der Schalo 
zu einem MeBfaktor der Geleefestigkeit wird. Die Wrkg. der Siiure unterhalb des 
Optimums besteht in wesentlicher Erhohung des Grades der Geleebldg. Von 7 Handels- 
proben Handelspektin liefertc Abtragung von log Pektinkonz. gegen log Geleefestigkeit 
eine gerade Linie, Hierdureh lassen sich yersehiedene Pcktinsorten gut miteinander 
vergleichen. (Ind. Engng. Chem. 25. 699—703. Juni 1933. Battle Creek Mich. General 
Foods Corp.) Gr o sz f e l d .

H. W. Avis, Kakaobutte.r und andere in  der Schokoladenfabrikation vencendde 
Felte. Kurze Ubersicht iiber die Eigg. von Kakaobutter, Illipebutter, Sheabutter u. 
anderen Ersatzfetten. (Food Manuf. 8. 126—28. April 1933.) S c h o n f e l d

L. C. Mitchell, S. Alfend und F. J. Mc Nail, Die Zusammensetzung von Weifiei, 
Doller und Ganzei aus Eiem von Eiaufbereitungseinrichlungm des Handels. (Vgl. C. 1932.
II. 938.) Bei den besonders zur Horst, yon fl. oder gefrorenem Eiinhalt betriebenen 
Anlagen ist die Trennung der Eibestandteile weniger vollkommen ais in Laboratorien. 
WeiOei u. Dotter werden weniger yollig getrennt, ein Teil des WeiBei bleibt an der 
Schale haften, Uber Einzelheiten ygl. die Tabellen im Original. (J. Ass. off. agric. 
Chemists 16. 247—55. 15/5. 1933. St. Louis Station, U. S. Food and Drug Administra- 
tion.) Gr o sz f e l d .

Arthur W. Thomas und Irene Bailey, Gelatinierung von gefrorenem Mischei. 
In  50 Proben Eiinhalt (von je 1000—2000 Eiem) betrugen pn =  7,17—7,54 Trocken- 
masso 26,0—27,8, A .-Estrakt 10,4—11,6%, in 10 Proben fl. Mischei (Magma) zur 
Herst. von Gefrierei Gesamt-P 0,22—0,24, Lipoid-P 0,15—0,16%. Verhaltnis Lipoid-P/ 
Gesamt-P rund %, Gesamtlipoide das 1,21-faehe des A.-Extraktes. Der E. yon 5 Proben 
(je 18 Eier) Mischei war —0,462 bis —0,470°. Bei Abwesenheit von Salz- oder Zucker- 
zusatz ist die Gelatinierung des aufgetauten Mischeis vorwiegend eino Funktion der 
mechan. Behandlung vor dem Gefrieren, kolloidgemahlene Proben zeigten prakt. 
keine Gallertbldg. In Abwesenheit yon Salz oder Zueker ist der Gelatinierungsgrad 
um so gróCer, je hoher der Geh. an Gesamttrookenmasse u. A .-Estrakt ist. NaCl, 
Saccharose u. Dextrose ais Zusatz setzten den Gelatinierungsgrad herab, wobei diese 
Zuckerarten in aąuimol. Verhaltnis gleiohe Wrkg. zeigen. Salz u. Zueker haben die 
gleiehe Wrkg. in Mengen, die den E. um gleiehen Betrag vermindem. Variationen 
in der Gelatinierungsneigung sind keine Funktion von Gkjsamt- oder Lipoid-P. Der 
hochste Gelatinierungsgrad wird nach 60—120 Tagen bei —21 bis —18° erreicht. 
(Ind. Eng. Chem. 25. 669—74. Juni 1933. New York, Columbia Uniy.) Gr o s z f e l d .

Antonin Rolet, Die neuzeitlichen Methoden zur Erzielung gesunder Milch. Im 
Zusammenhange: Mikroben der Milch, Bedeutung der Reinheit, Milchkontrolle, Kon- 
seryierungsmittel, Verff. der Pasteurisierung. (Rev. gen. Sci. pures appl. 44. 55—60. 
31/1. 1933. Antibes, Ecolo d’Agriculture.) Gr o s z f e l d .
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J. G. Hardenbergh und L. T. Wilson, Erzeugung ton anlirachitischer Milch durch 
Futterung von Milchkuhen. (Amer. J. publ. Health Nation’s Health 23. 230—36. Marz

K. G. Schulz, Die Bedeutung der Mineralstoffe bei der Futterung des Milchfiehes 
mit Schlempe. Betonung der richtigen C a: P-Verteilung in Futter, gegebenenfalls 
durch Kalkzulagen zu erreichen. (Brennerei-Ztg. 50. 98—99. 14/6. 1933. Berlin.) Gd.

Gr. Cornalba, Trockenmilchpuher bei der Milchernahrung. Bericht iiber Trocken- 
milch u. ihre Herst., sowie ihre Geeignetheit zur Sauglingsernahrung. (Boli. chim.

E. Cherbuliez und Fr. Meyer, Untersuchungen uber Casein. II. (I. ygl. C. 1933.
I. 3257.) Kuhmilchcasein, in der 100-fackcn Menge 5°/0ig. NH4C1-Lsg. durch Zugabe 
von 0,1-n. Natronlauge bis pn =  6,5 aufgel., laBt sich in 4 Fraktionen trennen. 
Casein a, fallt auf Zusatz der dem NaOH aquivalenten Menge 0,1-n. HC1 oder wenig 
daruber (ph =  4,8—4,6) aus; Casein a,, aus dem Filtrat auf Zusatz yon ł/s Vol. Aceton; 
Casein y durch weiteres Ansauem der Fl. auf pa =  3,6; Casein <5 durch Versetzen der 
Mutterlauge mit 4 Voll. Aceton. VolIige Trennung von Casein a, u. a„ ist schwierig. 
Elementaranalyse, Aufteilung des Stickstoffes nach L in d e r s t r o m -L a n g  u . Trypto- 
phanbest. der einzelnen Fraktionen. Der Geh. an Casein a, u. a„ ist bei yerschiedenen 
Casein- bzw. Milchproben sehr schwankend. Nur Casein a„ ist Trager der Koagulier- 
barkeit von Casein durch Lab. Untersehiede im Verh. von Milch bei der Labcasein- 
fallung sind yielleicht durch yerschiedenen Geh. an Casein a„ erklarbar. (Helv. chim. 
Acta 16. 600—13. 1/7. 1933. Gen&ye, Univ.) D e s e k e .

Frank A. Csonka und D. Breese Jones, Untersehiede im Aminosaurengehalt des 
Hauptproteins (Olycinin) von Samen verschiedener Sojabohnenarten. Zur Glycinin- 
isolierung wurde mit A. fettfrei extrahiertes Sojabohnenmehl mit 10%ig. NaCl-Lsg. 
estrahiert. Das NaCl-Extrakt w irdklarfiltriertu . 10—14 Tage lang dialysiert. Glycinin 
auszentrifugieren, mehrmals mit W. waschen, dann m it A., schlieBlich m it A. trocknen. 
Best, des Geh. an Tyrosin nach F o l in  u. Cio c a l t e u , an Cystin nach S u l l i v a n , 
an Tryptophan nach Ma y  u. R o s e  colorimetr. Bei den 10 Varietaten des Vers. 
schwankte der Tryptophangeh. von 1,89—2,84%, der Cystingeh. yon 0,74—1,46%, 
der Tyrosingeh. von 3,94—4,55%. Naheres durch die Tabelle des Originals. (J. agric. 
Ees. 46. 51—55. 1/1. 1933.) Gr im m e .

W. M. Neal und R. B. Becker, Chemische Untersuchung von Sojabohncnsilagc. 
Silage der bliihenden Pflanze liefert ein mildes u. aromat. Futter. Der Nahrstoffyerlust 
durch dio Silage betrug ca. 9%, hauptsachlich Protein u. N-freie Extraktstoffe. (J . agric. 
Res. 46. 669—73. 1/4. 1933.) G r im m e .

Ruth G. Capen und J. A. Le Clerc, Die chemische Zusammensetzung von Alaska- 
heu, geemteł bei verschiedenen WacJistumsperioden. Der Proteingeh. sinkt mit fort- 
schreitender Reife, die Rohfaser dagegen steigt, so daO der absol. Nahrstoffgeh. all- 
mahlich sinkt. (J. agric. Res. 46. 665—68. 1/4. 1933.) G r im m e .

Margaret Canunack Smith und łan A. Briggs, Der Vitamin-A-Gehalt von Alfalfa 
ist beeinflufit durch die Sonnenscheineinmrkung wahrend des Trocknungsprozesses. 
Die Yerss. zeigten, daB je starker dio Besonnung wahrend der Trocknung war, desto 
starker dio Verluste an Vitamin A sind. (J . agric. Res. 46. 229—34.1/2.1933.) Grim m e .

Margaret Cammack Smith und łan A. Briggs, Der antirachitische Wert von 
Alfalfa ist beeinflufit durch die Sonnenscheineinioirkung wahrend des Trocknungsprozesses. 
(Vgl. vorst. Ref.) Der Geh. an Vitamin D nimmt in Alfalfaheu mit der Lango u. Inten- 
sitat der Sonnenschoineinw. wahrend der Heutrocknung zu. (J. agric. Res. 46. 235—40. 
1/2. 1933.) G r im m e .

K. G. Schulz, ScMempe, ein nationales Eiweipfuttermittel. Bedeutung der 
Schlempe ais Ersatz fiir ausland. Kraftfuttermittel. (Brennerei-Ztg. 50. 92. 7/6. 
1933.) Gr o s z f e l d .

F. Honcamp, Versuche uber den Wert von Fuiterzucker und von Zuckerschnitzeln 
ais Mastfuttermittel in der Schweinehaltung im Vergleich zu Gerstenschrot. (Ausgefuhrt 
von A. Bomer, P. Rintelen, G. Hager, J. Huber, W. Kirsch und Ph. Malkomesius.) 
(Vgl. C. 1932. II. 2387.) Bericht iiber Futterungsverss. in 5 yerschiedenen Stallen 
an 122 Schweinen. Die Mischung aus gleichen Teilen Gerstenschrot u. Futterzucker 
ergab in samtlichen Verss. eine bessere Lebendgewichtszunahme ais die reine Gersten- 
schrotma8t u. die mit Zuckerschnitzeln. Der Nahrstoffyerbrauch war mit der Mischung 
3% hóher ais mit Gerstenschrot u. Zuckerschnitzeln. Uber weitere Einzelheiten

1933. — C. 1933. II. 150.) Gr o s z f e l d .

farmac. 72. 368. 30/5. 1933.) G r im m e .
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(Tabellen usw.) vgl. Original. (Z. Ver. dtsch. Zuckerind. 83. 443—504. Mai 1933.

B. Alberti, t)ber die Bestimmung des Eigehaltes in Teigwaren. Durch Ausziehen 
der mit W. angefeuchteten Teigwaren mit A. wurden wesentlich hohere Fettgehh., 
bei friseher Ware um 5— 15, bei gealtertcr bis zu 120% hohere Fettgehh. gefunden 
ais bei getrockneter Ware. Ebenso war die Lecithin-P20 5 nach J u c k e n a c k  bei wasser- 
baltiger Substanz bedeutend erhóht u. bei gealterten Waren dem Eigeh. besser ent- 
aprechend. — Die Atherextraktwerte liegen bei heutigen HartgrieBteigwaren um 0,6 
bis 0,8% (nach Extraktion boi Ggw. von W. um 0,8—1,1%) hóher ais nach J uckenack . 
Auch dessen Grundwert fiir Lecithin-P20 5 von 22,5 mg-% fur Mehl bedarf bei Hart- 
grieB einer Erhóhung um 6—8 mg. (Chemiker-Ztg. 57. 454—56. 10/6. 1933. Merseburg, 
Nahrungsmitteluntersuchungsanst.) Gr o sz fe l d .

G. H. Cutler und W. W. Worzella, Die Zeitangabe der Weizenschrotgdrmeihodt
fiir die Qualilatsbestimmung des Weizens, angewandt auf kleine Saatzuchtmuster. Vff. 
benutzen im Gegensatz zu P elsh enk e  (C. 1931- I- 1537) nur die Zeitangabe der 
Schrotgarmethode ais Faktor fiir die Qualitatsbest. des Weizens. Die Einbeziehung 
des Proteingeh. ist unnótig, da zwischen diesem u. dem Zeitfaktor hohe positive Korre- 
lation besteht. (Cereal Chem. 10. 250—61. Mai 1933.) Haevecker.

H. E. Hartig und B. Sulliyan, Der Wert elektrischer Methoden zur Ermittlung
des WassergeJialtes von Weizen. Kapazitata- u. Widerstandsmessungen hangen auBer 
vom W.-Geh. auch von der Zeit ab, in der sich das Gleichgewicht nach dem W.-Zusatz 
einstellt. Verschiedene Weizensorten mit gleichem W.-Geh. konnen verschiedene 
Kapazitata- u. Widerstandsablesungen liefem. Dio empfohlenen elektr. App. liefern 
hochstens rohe Sehatzungen dea wirklichen W.-Geh. (Ind. Engng. Chem., Analyt. 
Edit. 5. 107—09. 15/3. 1933. Minneapolis,' Univ. of Minnesota.) Gr o sz fe l d .

B. G. Hartmann und F. Hillig, Bestimmung der inaktiven Apfelsaure in Friichtcn 
wid Fruchtprodukten. Beschreibung eines Verf. zur Best. der inakt. synthet. (durch 
katalyt. Oxydation von Bzl. liergestellten) Apfelsaure: Isolierung der gesamten Apfel- 
saure ais Pb-Salz (ygl. C. 1933. I. 525), Oxydation mit gemessener Menge KMn04 
in alkal. Lsg., Abzug der nach friiherem Verf. bestimmten 1-Saure. Das Verf. ist leicht 
ausfiihrbar, wenn auch zeitraubend. (J. Asa. off. agric. Chemists 16. 277—85. 15/5. 
1933. Washington, U. S. Dep. of Agriculture.) GROSZFELD.

J. Megaloikonomos, Die Bestimmung der Stickstoffsubstanzen der Milch durch den 
Lcitfdhigkeitsahfall. Dio STROHECKERsche Methode zur Best. der N-Substanzen der 
Milch (vgl. C. 1931. I. 3411) ist der KjELDAHLschen weit uberlegen. Bei der Best. 
in Schafmilch ist zur Verd. 0,3-n. HCl zu yerwenden s ta tt 0,2-n. (Praktika 7- 289—92.
1932.) Hellriegel.

G. S. Jamieson, W. F. Baughman und R. S. McKinney, Der Olgehalt ton
0 Sorten Scrjabohnen und die Eigenschaften der eztrahierten Ole. Die Ole wurden in ge- 
wohnter Weise mit PAe. extrahiert u. die Ole nach dem Abdestillieren des PAe. bei 
115° in C02 getrocknet. Der Geh. der Saat an W. schwankte zwischen 5,4—7,30%, 
an Ol zwischen 15,61—21,85%, bei den Kennzahlen der Ole wurden folgende Grenz- 
werte gefunden: D.2̂  0,0196—0,9245, n DS0 == 1,4743—1,4763, SZ. 1,4— 1,6, YZ. 189,9 
bis 191,7, Unverseifbares 0,73—1,10%, Jodzahl 127,8—140,7, Rhodanzahl 81,4—87,0, 
gesatt. SiUiren 11,7—12,6%, ungesatt. Sauren 80,1—81,0%, Jodzahl der ungesatt. 
Sauren 157,8—172,4. — Naheres durch die Tabelle des Originals. (J. agric. Bes. 46. 
57—58. 1/1. 1933.) _____ G r im m e .

Food Machin ery Corp., ubert. yon: Jagan N. Sharma, San Jose , Verfahren 
zum Einkochen von Oemiise. Zwecks Erhaltung der grunen Farbę wird das Gemuse 
mit Magnesiumcarbonatlsg. (0,05—0,16%) blanchiert oder diese Lsg. wird ais AufguBfl. 
yerwendet. Es kann auch eine Calciumcarbonatlsg. gleicher Starkę yerwendet werden. 
(A. P. 1908795 vom 6/7. 1931, ausg. 16/5. 1933.) J u l ic h e r .

Laszló Lipcsey, Budapest, Konservierung von Lebensmitteln. Eiinhalt u. dgl. 
wird der Eimv. einea elektr. Feldes (Feldstarke 350—400 Volt/cm) oder der elektro- 
magnet. Wellen einige Zeit ausgeaetzt u. dann luftdicht yerpackt. (E. P. 390131 
vom 23/6. 1931, Auszug yeroff. 27/4. 1933. Ung. Prior. 23/6. 1930.) J u l ic h e r .

Joseph Franklin und Arthur Henry JeJfries, Harvey, Austrałien. Vcrfahren 
zur Herstellung von reinem Butterfełt. Butter wird geschmolzen u. unter AusschluB von 
Luft in einer Milchzentrifuge bei ca. 80° zentrifugiert. Das ablaufendc reine Fett 
wird langaam gekiihlt. (Aust. P. 8454/1932 yom 27/7. 1932, ausg. 9/3. 1933.) J u l ic h .

Rostock i. Jleckl.) Groszfeld .
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XVII. Fette. Wachse. Waseh- u. Reinigungsmittel.
R. L. Smith und H. R. Kraybill, Sojabohnendlgualiiał und Ausbeute in Ab- 

langigkeit von den Bedingungen der Pressung. Vff. untersucliten den EinfluB des 
Feuchtigkeitsgeh. u. der PreBtemp. auf die Qualitat des Sojaóles. Ein „nicht brechendes“ 
Sojaól ist ein solches, das beim Erhitzen auf 600° F. keinen oder nur einen geringen 
Nd. bildet u. zu einem blaBgelben Ol ausbleicht. Das in hydraul. Pressen techn. ge- 
yronnene Sojaól nimmt bei 600° F. eine dunkle Farbo an u. laBt einen dunkel gefarbten 
Xd. zuriick, ist also ein „breehendes“ Ol. Fiir zahlreiche teebn. Verwendungszwecke 
ist aber ein nicht brechendes Sojaól erwiinscht. Auf die JZ. des Oles hatte Anderung 
der Feuchtigkeit der Sojabohnen von 0,0 auf 8,0% keinen EinfluB. Bei Bohnen mit 
4°/0 H20-Geh. wurde eine graduelle Zunahme der Farbę vor der Brechung mit Zunahme 
der PreBtemp. beobachtet. Dio Farbę nach der Brechung war viel niedriger ais vor 
der Brechung bis zur Erreichung der krit. PreBtemp. (ca. 66°), oberhalb welcher Temp. 
das Ol sich in ein „brechendes*1 verwandelt. Oberhalb der krit. Temp. yerdunkelt 
sich die Farbo des Oles nach Brechung sehr schncll mit Zunahmo der Temp. der Pressung. 
Die krit. PreBtemp., bei der brechende Ole resultieren, wird hóher, wenn der Feuchtig- 
keitsgeh. der Bohnen reduziert wird. (Ind. Engng. Chem. 25. 334—36. Marz 1933. 
Purd u e Univ., Lafayette-Ind.) SCH O N FELD .

C. R. Noller, I. J. Millner und J. J. Gordon, Oaprinsaure aus dem Samenfelt
des kalifomischen Lorbeerbaumes. Die Konstanten des Samenfetts aus Umbellularia 
californica wurden bestimmt: F. 28—30°, VZ. 275,1, Unverseiftes 2,1%, JZ. 5,7, 
SZ. 2,8. Durch fraktionierte Dest. der Methylester wurden erhalten: Caprylsaure 1%, 
Caprinsaurc 37% u. Laurinsaure 62%. Keine niederen Sauren. Das Materiał emp- 
fieklt sich ais guto Quelle fiir Caprinsaure. (J . Amer. chem. Soe. 55. 1227—28. Marz 
1933. Kaliforn., Stanford Univ.) H e im h o l d .

Marvin A. Spielman, Die Sitosterinester in Weizenmehlól. Die im Acetonextrakt 
von Weizenmehl gefundenen Sitosterinester sind ein Gemisch von Palmitinsaureestern. 
Die durch Verseifung erhaltene Palmitinsituro wurde durch F., Neutralisationsaquivalent 
u. p-Bromphenaeylester identifiziert. Das Steringemisch ist reich an a- u. /?-Modi- 
fikationen (niedrige Drehung von [a]n =  —13,3°). Es enthalt ea. 28% Dihydrosito- 
sterin, durch Titration der Doppelbindungen mit Camphersaurepersaure nach Ml!.AS 
u. C l i f f  (C. 1933.1. 2400) bestimmt. (Cereal Chem. 10. 239—42. Mai 1933. Minneapolis, 
Minnesota, Univ.) HEIMHOLD.

—, Rinderldauenol. Gutes Rinderklauendl hat folgende Kennzahlen: D.J5 0,913 
bis 0,919, iid =  46,1—46,6°, Tortellizahl 40—41°, RM A. 0,1—0,3, Polenskezahl 0,4, 
VZ. 189—200, Jodzahl 64—78. E. sehwankt zwischen -(-9° u. —12°, die Viscositat (4°) 
zwischen 29 u. 36,5°, mittleres Mol.-Gew. 279—287. Bericht iiber Herst., Eigg. u. 
Verwendung. (G. Chimici 27. 104—06. Marz 1933.) G r i m m e .

Luis Rivas, Neues Reinigungsmittel. Eigg. u. Anwendung des NazPOt ais Rei- 
nigungs- u. Enthartungsmittel. (Quim. o Ind. 10. 116—17. April 1933.) R. K. Mu.

D. H. Killeffer, Sulfonierte hohere Alkohole. Kurzcs Ref. uber die Herst. der 
hóher molekularen Fettalkohole durch Hochdruekhydrierung u. ihre Bedeutung ais 
Reinigungsmittel. (Ind. Engng. Chem. 25. 138—40. Febr. 1933.) S c h o n f f .i .d .

Enzo Sericano, Die Bestimmung des Unverseifbaren in Fetten. Vf. benutzt zur 
Aussehiittelung des Unverseifbaren aus der in ublicher Weise hergestellten Seifenlsg. 
einen GOTTLIEB-ROHRIG-App. mit 250 ccm Fassungsvermogen u. AblaBhahn. Die 
erhaltenen Werte sind fiir die Praxis genau genug u. nur etwas niedriger ais bei der 
sonst ublichen dreimaligen Aussehiittelung. In der Regel wird zum Ausschiitteln 
A. benutzt, nur in dem Falle, daB ais Unverseifbares Lanolin oder Vaseline yorliegt, 
nimmt man mit Vorteil PAe. (Olii minerał., Olii Grassi, Colori Vernici 13. 58. 73—75. 
31/5. 1933.) Gr im m e .

Tito Payolini, Mitteilungen uber die Schwefelsdurethermalzahl von Olivendl- 
Paraffinolmischungen. Das Wesen der H2SO.,-Thermalzahl wird eingehend besprochen. 
Aus den Verss. ergibt sich, daB der mittlere W ert fur reines Oliyenól 44° betragt, daB 
beim Untcrschreiten yon 41° sicher auf eine Verfalschung gesehlossen werden kann. 
Bei anderen Pflanzenólen liegt der Mittelwert mcistens iiber 47°. Instruktive Tabellen 
imOriginal. (Olii minerał., Olii Grassi, Colori Vernici 13. 75—77. 31/5. 1933.) G r i m m e .

Hellmuth Jahn, Beilrag zur Analyse von Fettalkoholsulfonaten. Zur Best. der 
Esterschwefelsauro in Fettalkoholsulfonaten werden in einem 250 ccm-Kolben 3—4 g 
Praparat mit 100 ccm eines Gemisches gleicher Teile abeol. A. u. Tri erwarmt, bis
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Lsg. u. krystallin. Abscheidung des Glaubersalzes cingetreten ist. Filtration, Waschen 
mit warmem A.-Tri-Gemisch (30 ccm), Dest. des Losungsm. im Kochsalzbad, Versetzen 
des Riickstandes mit 50 ccm HC1 (2 Voll. konz. HC1 +  1 Vol. M20), Kochen wahrend 
20—30 Min., Vcrd. m it 50 ccm W., Ausathem u. Best. der gebundenen H2S04 in den 
vereinigten Waschwassern ais BaSO,,. Die Analysenwerte werden ais Gewichts-0/. 
S 0 3 berechnet. (Chemiker-Ztg. 57. 383—84. 17/5. 1933.) SCHONFELD.

G. Knigge, Lanolin in Toiletleseifen. Die Best. des Lanolins in Seifen, ins- 
besondere bei Ggw. von unverseiftem Fett, durch Extraktion der Kalkseifen mit Athyl- 
acetat, liefert keine brauchbaren Resultate. Eine brauchbare Methode glaubt Vf. auf 
der Differenz der VZ. des Lanolins in alkoh. Medium u. nach sciner Lsg. in PAe. zu 
begriinden. (Dtseh. Parfumerie-Ztg. 1 9 . 133—34. 25/4. 1933. Dresden.) S c h C n fe ld .

Henkel & Cie, G. m. b. H., Dusseldorf (Erfinder: Wilhelm Pape, Benrath 
a. Rh.), Verfahren zur Herstellung einer pilierten Transparentseife aus einem Harz ent- 
haltenden Ansatz, dad. gek., daB eine aus einem solehen Ansatz, aber ohne jeden weiteren 
Zusatz hergestellten Seifc von der Verseifungstemp. in diinner Schicht auf gewohnliche 
Temp. abgeschreckt u. auf den iiblichen Maschinen, jedoch unter Vermeidung jeder 
Temperaturerhóhung weiteryetarbeitet wird. (D. R. P. 574 927 KI. 23 o yom 14/11. 
1931, ausg. 21/4. 1933.) ENGEROFF.

Siemens-Elektro-Osmose G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Alexander 
Jenny, Berlin-Charlottenburg, und Nikolai Budiloff, Berlin-Friedenau), Verfahnn 
zur Konzentrierung ron elektroosmotisch gereinigtem Olycerin durch Abdestilheren des 
W. im Vakuum, 1. dad. gek., daB die mit vornehmlich sauren Stoffen yerunreinigten 
Wasserdampfe durch eine mit festen alkal. Substanzen beschickte Zwischenyorlage, 
welche auf hoherer Temp. gehalten wird ais dio Fl. im Verdampfer, geleitet werden. —
2. dad. gek., daB ais Absorbentien Metalloxyde, bzw. Hydrate, yorzugsweise Kalk- 
hydrat, in kórniger Form benutzt werden. (D. R. P. 574 582 KI. 23 e yom 21/3. 1931, 
ausg. 18/4. 1933.) ENGEROFF.

Henkel U. Cie., G. m. b. H., Dusseldorf, Yerfahrm zum Waschen, Reinigen und 
Desinfizieren von Gegenstanden aller Art, insbesondere Textilien, dad. gek., daB man 
das zu behandelnde Gut in Ggw. yon Waschlaugen bekanntcr Zus. der Einw. hocli- 
freąuenter elektr. Felder aussetzt. Die Vorr. ist durch Zeiehnungen erlautert. (Oe. P. 
132 286 yom 21/7. 1930, ausg. 10/3. 1933.) S chm alz .

A. J. Schinnan, U. S. S. R., Waschetcaschrerfahren. Ais Waschmittcl wird die 
yon der Innenseite der Darme abgeschabte u. mit NaCI konseryierte Schleimschicht 
yerwendet. (Russ. P. 27 371 yom 14/12. 1929, ausg. 31/8. 1932.) R ic h t e r .

Chemische Fabrik G. Zimmerli Akt.-Ges., Aarburg, Schweiz, Verfahren zum 
Waschen ron Wollwaren, gek. durch die Verwendung yon Lsgg. von neutralisierten 
Sulfonierungsprodd. hoherer Fettalkoholeinh. W. (Schwz. P. 158  218 vom 25/11.1931, 
ausg. 16/1. 1933.) S c h m a l z .

Frida Polaschek, Wien, Verfahren zum Trockenreinigen ron Kleidem und Decken 
in geschlossenen GefafSen unter Wiedergewinnung des Reinigungsmittels im ICreislauf. 
Das Reinigungsmittel, z. B. Bzn., wird>im unteren Teil des GefaBes zum Verdampfen 
gebraeht, nach Durchdringung des Reinigungsgutes kondensiert u. flieBt standig unter 
Berieselung des Reinigungsgutes in den Verdampfer zuruck. Die Vorr. ist durch Zeich- 
nimgen erlautert. (Oe. P. i32  602 vom 9/6. 1932, ausg. 10/4. 1933.) S c h m a l z .

Akciove Tovamy na Vyrdb8ni LuSebnin, Kolin, Reinigungsmittel, bestehend 
aus Alkalicarbonaten, Phosphaten u. komplexen Co-Ammaniakaten, z. B. aus 80 kg 
Na2C03, 10 kg (NH4)sS04 u. 10 kg eines aus einem Gemisch von 1,2 kg Co(N03) u. 
NH3 +  W. u. (NHi)2S04 auskrystalhsierten Salzgemisches. (Tsehechosl. P. 40 980 
vom 1/3. 1931, ausg. 25/9. 1932.) Schonfeld.

Stanisław Janczak, Warschau, Erhohung der Bestandigkeit ron Perboraten. Man 
erzeugt auf den Perboratkrystallen einen Uberzug aus kolloider Kieselsaure durch Ver- 
mischen des Perborats mit Wasserglas u. Behandeln des Gemisches mit, HC1. (Pohl. P.
16 050 vom 13/9. 1930, ausg. 15/6. 1932.) S c h o n f e l d .

Xvm. Faser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
Kunststoffe.

Walter Fehre, Das Bleichen mit stark alkalischen Superozydlosungen. Rat- 
schlage fiir das Bleichen schwer bleichbarer Fasem mit stark alkal. H20 2-Lsgg., z. B.
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einer 1%'g- H20 2-Lsg., die iiber die Alkalitat von Na20 2 hinaus noch im Liter 5 g 
K2COs u . 5 ccm Wasserglas enthalt. Eine solche Bleichlsg. vermag in 12 Stdn. bei 45° 
z. B. Sisal sehr gut zu bleichen. Kontrolle des Bades erfolgt durch Titration mit 
Phenolphthalein u. 0,1-n. Oxalsaure. (Dtsch. Farber-Ztg. 69. 257—58. 11/6.
1933.) F r i e d e m a n n .

I. E. Weber, Die Wasserstoffsuperozydbleiche von Teztilmaterialien. Vf. bespricht 
die H20 2-Bleiche von Wolle u. empfiehlt ais Stabilisator s ta tt NH3 Na-Silicat, u. zwar 
eins der Zus. lN a ,0 : 3,2Si02. Sehr gute WeiBe erzielt man mit Stabiliser C, einer 
Mischung aus Na-Pyrophosphat u. Na-Borat oder Borsaure. Dio Unters. des Ein- 
flusses yon Metallen auf Zers. des H20 , u. Fleckenbldg. auf der Wolle ergab: der 
0-Verhist ist am hóchsten bei Messing, dann folgen Pb, Al, Monelmetall u. der Edel- 
stahl Staybrite. Die Fleckenbldg. ist stark bei Messing mit Na-Silicat u. Stabiliser C; 
bei Pb schwacli mit Na-Silicat, unmerklich mit Stabiliser C; keine Flecke bei Al; 
Monelmetall ahnlich wie Pb; bei Staybrite fast niehts. (Text. Mercury 88. Nr. 2309. 
IX—X. 16/6. 1933.) ' F r ie d e m a n n .

E.RolEe, Neue Fortscliritle im Wasserfestmachen. An Hand der Zeitschriften- u. 
Patentliteratur werden neuere Verff. zum Wasserdichlmaehen von Textilien beschricben. 
Die Methoden sind wie folgt zu unterteilen: mit unl. Metallseifen, mit Wachsen, 
zusammen mit Alaun oder MetaUseifen, mit troeknenden Olen, mit CuO-Atmnoniak, 
mit Asphalten, Bitumen u. dgl., mit Kautschuk u. mit Celluloseestem, kiinstliehen 
oder naturlichen Harzen u. Gummis. Besonders besprochen wird die Anwendung 
von CerolFS, dio Behandlung yon Acetat- u. anderer Kunstseide, dio Anwendung 
yon Thioglycerinprodd. nach R o h m  u .  H a a s  u .  die Kombination der Impragnierung 
mit dem Feuer- u. Sehimmelfestmachen. Aussiehtsreich scheinen die Impragniorungen 
mit Celluloseestem zu sein, besonders in Form yon Emulsionen u. in Yerb. mit bitumi- 
nosen Stoffen. (Dyer Calico Printer, Bleacher, Finisher Test. Rov. 69. 401—02. 
450—51. 28/4. 1933.) F r i e d e m a n n .

Walter Spottel, Der Einflufi der Emahrung auf Siarkę, Lange, Markstrang und 
Pigmentierung des Haares. Bei Ftitterungsyerss. mit Heidschnucken (Olkuchen-, 
Luzeme- u. Hungergruppe) wurden die einzelnen Haarstarken der Mischwolle ungloich- 
maBig beeinfluBt. Durch eiweiBreiche Fiitterung w rd e  eine Verlangerung des Haares 
erzielt, aber anscheinend die Bldg. der Markzellen gehemmt, wobei die einzelnen Fein- 
heitsklassen ein yerschiedenes Verh. zeigten, u. schlieBlich wurde die Umfarbung des 
Haares infolge des intensiveren Stoffwechsel beschleunigt. Dio schwarzen Haaro waren 
kurzer ais dio weiBen u. zeigten diesen gegenuber Unterschiede in den mechan. Eigg. 
(Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Tierernahrg. 5. 
213—45. Mai 1933. Halle [Saale], Inst. f. Tierzucht u. Molkereiwesen, Abt. Tier- 
ernahrung.) L u t h e r .

Walter Spottel, Uber den EinfluP der Emahning auf den Stickstoff- und Schwefel- 
gehalt des Haares und die Beziehungen zu Haareigenschaften. (Vgl. yorst. Ref.) Der 
Schwefelgeh. des Schafhaares u. das Verhaltnis S : N werden durch ererbte Anlagen, 
innero physiol. Verhaltnisse u. die Emahrung beeinfluBt. Ersterer wird durch eine 
eiweiB-, besonders oystinreiche Emahrang erhoht, wobei die einzelnen Feinheitsklassen 
einen yerschieden hohen Schwefelgeh. aufweisen. Bossero Wollqualitaten, die besser 
spirmfahig sind, haben im allgemeinen einen hóheren Schwefelgeh. ais die, dio sich 
sehlechter yerspinnen lassen. (Biedermauns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirtschafts
betr. Abt. B. Tierernahrg. 5. 246—55. Mai 1933. Halle, Inst. f. Tierzucht u. Molkerei
wesen, Abt. Tieremahrung.) L u t h e r .

W. T. Astbury, Die ronłgenographische Deutung der Faserstrukłur. D ie  bisher an 
Cellulosefasem, an Wolle u. andern tier. Haaren auf Grund der Rontgenanalyse ge- 
womienen Ergebnisse werden geschildert. (J. Soc. Dyers Colourists 49. 168—80. Juni 
1933. Leeds, Univ.) D z ie n g e l .

J. B. Speakman, Die Struktur der Wollfaser; ihr Verlialten bei Farb- und Appretur- 
prozessen in der Wolłindustrie. Zusammenfassung u. Weiterfuhrung friiherer Arbeiten 
des Vf. (Ygl. C. 1932. II. 1097.) Von dem neuen Materiał erscheint bemerkenswert 
die Wrkg. yon W. auf Wolle bei hohen Tempp. Mit steigender Temp. von 25—40° 
nimmt die W.-Adsorption ab, von 40° an nimmt sie wieder zu, was durch Vergr6Berung 
der Wolloberflache erklart wird. Die elast. Eigg. sind stark temperaturabhangig. Wenn 
Wollfaser in W. gedehnt wird, zeigt die S-formigo Dehnungskurve eine betrachtliche 
Abweichung von der Kontraktionskurye. Die Hysterese wurde in Abhangigkeit von 
der Temp. an Menschenhaar untersucht. Sie erreicht bei 44,8° ein Minimum u. steigt
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mit wachsender Temp. stark an. Yf. nimmt an, daC das h. W. ahnlich wio Saure in 
die intramicellaren Raume wandert u. die Micellen angreift. — Die Dehnbarkeit von 
Wolle in 100%ig. Ameisensaure ist bedeutend gróBer ais in W.; durch anhaltendes 
Waschen in W. geht sie wieder auf den in W. gemessenen Wert zuriick. Zwischen 
P h  4—8 bleibt die Dehnungsarbeit konstant, in saurem oder alkal. Medium nimmt sie 
stark ab; entsprechend nimmt auch unter p» 4 u. iiber ph 8 dio adsorbierte Menge 
Saure bzw. Alkali zu. Yf. spricht daher bei Wolle von einer isoelektr. Region, nicht 
von einem isoelektr. Punkt. (J . Soo. Dyers Colourists 49. 180—94. Juni 1933. Leeds, 
Univ.) D z i e n g e l .

Hugo VOm Hove, Uber die Deutung des Jacqueminschen Phanomcns. Wolle farbt 
sich in Fuchsinlsg., die mit Erdalkalihydroxyden entfarbt ist, so lange nicht an, ais 
noch freie Erdalkalihydroxyde zugegen sind, bei Zutritt C02-haltiger Luft tritt Rot- 
farbung ein. Es wird yerinutet, daB alle bas. Wollfarbungen,'soweit die angewendeten 
Parbstoffe mit C02 Salze bilden, ais solche auf der Faser yorhanden sind. Auch A. 
wird von Wolle in erheblicher Mengo adsorbiert. (Melliands Textilber. 14. 301. Juni 
1933.) SuTORN.

— , Seidenhaltiges Hohmaterial. Carbonisieren und Fdrben. Altwollmaterial, das 
Naturseide enthiilt, muB durch Carbonisieren yon der Seide befreit werden. Bei 
Lumpen geschieht dies vorteilhaft mit HCl-Gas, das die Seide so angreift, daB sie 
beim Trocknen pulverig wird. Aus seidenhaltigen Lumpen hergestellter Shoddy enthalt 
die Seide in Form kleiner Noppen, die spater im fertigen Stuck durch die ubliche 
Carbonisierung mit H2S04 nur unvollkommen zu entfernen sind. Man hat daher auf 
die Seide beim Farben Rucksicht zu nehmen; da die Seide bei tieferer Temp. zieht 
ais Wolle, so empfiehlt es sich, die Wolle etwas heller ais gcwunscht sauer yorzufarben u. 
die Seide bei 60° direkt nachzudeeken oder aber in erkaltendem Bade sauer anzufarben. 
(Wool Rec. Test. Wid. 43. 1235—36. 25/5. 1933.) F r i k d e m a n n .

Erik Hagglund und Bo Proffe, Ober den Cellulosegehalt und die Hydrolysier- 
barkeit der verschiedcnen Hemicellulosen desFichtenliolzes. Die imFichtenholz dieCellulose 
begleitenden Hemicellulosen werden von hydrolyt. wirkenden Agenzien yerscliieden 
stark angegriffen. Eine Grenze zwischen leicht u. schwer hydrolysierbarer Hemi- 
eellulose ist nicht zu erwarten. Verss. iiber den AufschluB von’ Fichtenholz mit Auf- 
sehluBlsgg. von mSgliehst geringer Aciditat, wodureh eine sehr weitgehende Schonung 
der Cellulose selbst gewahrleistet wurde —  Vorkochung mit NaHS03 -f- Na2S03 u. 
Naehkochung m it Zusatz von S02-W. — u. die Verzuckerung der nach Auslsg. der 
Ligninsulfonsauren mit Mercerisierlauge hergestellten a-Cellulose mit 72%ig. H2S04 
hatten bzgl. des Verh. der Penlosane u. Uemicelltdosen folgende Ergebnisse: Geh. des 
Fichtenholzes an Cellulose 42,3—43,2%, Hochstbetrag an hemieellulosefreier a-Cellulose 
41,2% des Holzes, durchschnittlicher Geh. an Pentosanen 7—8% , dereń eine Halfte 
yon der AufschluBlauge gel. wird, wahrend die andere Halfte von der Mercerisierlauge 
entfernt wird. Mannan, zu 11—12% im Holz auftretend, wird zu 3—5% in der 
a-Cellulose zuriickgehalten. So kann Yiscoseseide unter Umstanden Mannan enthalten. 
Galakian wird leicht yerzuekert u. ist in den Zellstoffen nicht mehr nachzuweiscn, 
ebenso die Uronsauren. Dagegen lóst sich Liivułan auch in starkem Alkali noch nicht u. 
ist auch hóchstwahrscheinlich in der Viscoseseide yorhanden. — Die bei der Hydrolyso 
gebildete Mannose wurde ais Phenylhydrazon, die Galaktose ais Schleimsiiure, die 
Fructosc colorimetr. bestimmt. Uronsauren wurden qualitativ mit Naphthoresorcin 
naehgew-iesen. (Svensk kem. Tidskr. 45. 117—23. Mai 1933. Stockholm, Inst. f. 
Celluloseteehnik u. Holzchemie d. Techn. Hochsch.) H e l l r i e o e l .

Erik Hagglund und Sverker Ljunggren, Untersuchungen des Rotholzes der 
Fichte. I. Die chemische Zusammenselzung des Rotholzes. Rotholz, auch Druckholz 
genannt, ist ein in den Asten u. oft auch in den Stammen infolge des Windanpralls 
auf Druck beanspruchtes Holz. Seine chem. Unters. ergab: Ein mit Rotholz durch- 
sotztes Fichtenholz enthielt 1,6—6,5% der Troekensubstanz mit Aceton extrahierbare 
Stoffe; Rotholz selbst besaB den niedersten Extraktgeh. Das 38,8% Lignin enthaltende, 
also ligninreiehe Rotholz gab mit Kalklsg. 1,05% Essigsaure, das entsprechende WeiB- 
holz dagegen (26,2% Lignin) 1,80%. Zwischen Lignin u. Essigsaure sind keine direkten 
Beziehungen festzustellen, ebensowenig zwischen Lignin- u. Pentosangeh. des extra- 
hierten Holzes. Der Ligninzuwachs scheint nicht auf Kosten des Pentosans zu gehen. 
Auch der Hemicellulosegeh. des Rotholzes, vor ałlem an Glucan, ist gegeniiber n. Holz 
gesteigert. Der Mannangeh. dagegen ist vermindert — ein Zusammenbang zwischen 
Mannanabnahme u. Ligninzuwachs wird ala móglich angesehen. Gegeniiber n. Holz
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unterscheidet sich Rotholz aueh noch im Cellulosegeh. (27,3°/o). Sein Lignin gibt bei 
der TOLLENS-Dest. mehr CH20  ais das des n. Holzes u. ist armer an OCH3 u. reicher an 
Slethylendiosyl; die Ligninsulfonsaure besitzt geringere Fallbarkeit mit Naphthylamin. 
(Srensk kem. Tidskr. 45- 123—29. Mai 1933. Stockholm, Inst. f. Ccllulosetechnik u. 
Holzehemie d. Techn. Hochsch.) H e l l u ie g e l .

J. H. B. Bell, Der Einflup der Mahlung auf Cellulosefaser. I. u. II. Im ersten 
Teil gibt Vf. unter erschOpfender Beriicksichtigung der einschlagigen Literatur einen 
Querschnitt durch das Gesamtgebiet der Zellstoffmahlung in mechan., chem. u. papier- 
techn. Beziehung. In eingehenden Verss. iiber Mahlungsgrad, Verh. yon Suspensionen, 
EinfluB yon Elektrolyten, Dehydratationserseheinungen, Dichtigkeit u. Kohiision 
gemahlenen Zellstoffs, Vorgange beim Trocknen, gebundenes W., Blattbldg. u. Festig- 
keitseigg. kommt Vf. zu dem SchluB, daB der Mahlungsyorgang, abgesehen yon den 
rein mechan. Momenten, physiko-chem. Natur ist. Der Hauptvorgang ist die Bldg. 
eines kolloidalen Oberflachenfilms aus W. an den wasserbenotzten Fasern, durch den 
die Bindung Faser—Faser bowirkt wird u. die Festigkeitseigg. beeinfluBt werden. 
Ungeachtet der allgemeinen Neigung der Cellulose zu Hydrationsyorgangen kommen 
bei der Mahlung echte Hydrationen nicht in Frage, sondem nur eine Oberflachen- 
adsorption von W., die nicht hinreicht, um den Dampfdruck merklich zu erhohen. 
Yerss. ergeben, daB die mechan. Mahlvorgiinge dio -Verfilzungsfahigkeit entscheidend 
beeinflussen: Mahlen oder Quetschen ist wirksamer ais Schneiden; Festigkeit u. 
Kohasion gehen stark zuriiek, wenn man die Faser der Wrkg. einer dehydratisierenden 
Fl. aussetzt; Nichtcellulosen haben weder Festigkeit noch Kohasion. Die Tatsaclie, 
daB W. dio gesohilderten Phanomene beim Mahlen erzeugt, legt die Vermutung dar, 
daB das W. in Form orientierter, u. zwar ziemlich kurzer Ketten dio akt. Hydrosyl- 
gruppen der Cellulosemicellen yerbindet. Dio Ausbldg. solcher Ketten ist bei ungemah- 
lenen Fasern schwer yorstellbar; bei gemahlenen wird sio am besten durch die Theorie 
der Nichtcellulosemembran (L u d tk e) erkliirt: die Membran wird an einer Reilie von 
Stellen zerrisson u. so Gelegenheit zur Faserkohasion unter Mithilfo des W. gegeben. 
Daher haben gemahlene Fasern mehr „gebundenes" W. ais ungemahlene. Scheinbar 
mdersprechende Erscheinungen an mercerisierten oder alkal. yorbehandelten Cellulosen 
erkliiren sich durch einen oberfliichlichen Abbau der Oberflachenmicellen. — Naheres 
im Original. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. Trans. 109—16. 119—30. 
5/5. 1933.) F r ie d e m a n n .

James strachan, Die Hydration der Cellulose beim Mahhorgang. Vf. gibt zunachst 
eine tlbersicht uber seine Mahlungstheorie, nach der Cellulose sich ais elast. Gel ver- 
hiilt u. beim MahlprozeB W. an der Oberflache adsorbiert; dioso Oberflacho wird durch 
die Mahlung infolge Aufspaltung der Fasern in Fibrillen stark — bis auf das 100-faeho 1 — 
vergróBert. Vf. setzt sich mit Kritikern u. neueren Bearbeitem des Mahlungsproblems 
auseinander (Ma r k , C. 1933. I. 2762; Ca m p b e l l  sowie B e l l , vorst. Ref.) u. betont 
den Wert seiner Fibrillenłheorie ais einer wertvollen Arbeitshypothese. (Paper-Maker 
Brit. Paper Trade J. 85. Trans. 113—14. 1/6. 1933.) ' F r i e d e m a n n .

N. Wunderlich, Rosch und schmierig. In eingehenden Ausfuhrungon bespricht Vf. 
das Vcrh. der Cellulosefaser u. des Systems Faser—W. beim MahlungsprozeB. Er 
unterscheidet: Lang-rosch =  ungequollene Fasern von 1 bis 3 mm Lange; kurz-rósch — 
ungeąuollene Fasern yon 0,1 bis 1 mm; lang-schmierig =  gequollene Fasern yon 1 
bis 3 mm u. kurz-schmierig, gequollen, 0,1—1 mm. Fiir dio stark zerstorten Fasern 
des Holzschliffs gilt diese Einteilung nicht: hier kann nur nach „grob“ u. „fein“ unter- 
schieden werden, daneben spielt der Geh. an „Mehlstoff“ eine groBe Rolle. Der Mah- 
lungsgradpriifer nach S c h o p p e r -R ie g l e r  stimmt in seinen Resultaten nicht yóllig 
mit den prakt. Ergobnissen auf der Papiermaschino iiberein: er gibt mehr dio Fibril- 
lierung ais den Quellungsgrad an, auBerdem beeinflussen Loim- u. Fullstoffo den 
Mahlungsgrad. Bei Holzschliff geben die Mehlstoffanteile zu einer Erhohung des im 
Schopper-Riegler gofundenen Mahlungsgrades AnlaB. — Einzelheiten im Original. 
(Papierfabrikant 31. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 321—24. 
345—47. 11/6. 1933.) F r i e d e m a n n .

N. H. Grace und O. Maass, Die Sorption von Dampfen auf Holz und Cellulose. 
Unters. der ir.-Dampf-Sorption durch 20 yersehiedene Ilólzer ergibt im allgemeinen 
eine groBere Sorption des Kernliolzes ais des Splints. Entfemung der Hemicellulosen 
u. Harze etc. u. eines Teiles des Lignins durch mehrtagiges ICochen mit l°/oig- NaOH- 
Lsg. in N2-Atmospharo setzt die Sorption nur sehr wenig herab, die Abnahme liegt
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zumeist im Gebiet hoher relativer Feuchtigkeit. Im  gesamten Druekbereich ist die 
W.-Dampfsorption durch natiirliches u. cxtrahicrtes Holz viel groBer ais diejenige 
durch Baumwolle. — Die Sorption von trockenem HCl durch Baumwolle erreicht sehr 
langsam ein Gleichgewicht, wobei ziemlich betraehtliche Mengen aufgenommen werden; 
im Vakuum bei 50° wird HC,1 yollstandig wieder abgegeben. Bei trockenem Kiefem- 
kembolz stellt sich das Gleichgewicht viel rascher ein; die Form der isothermen 
Sorptionskurve ist von derjenigen bei W.-Dampf yerschieden u. ahnelt mehr der 
F R E U N D L lC H sch en  Kurye. Die Gleichgewichtswerte der HCl-Sorption werden bei 
feuehtem Holz u. feuehter Baumwolle rascher erreicht ais bei trockenem Materiał. 
Die Abnahme der HCl-Sorption bei einem W.-Geh. des Holzes <  4% kann durch 
teilweise Besetzung der akt. Oberflache durch W. erklart werden; bei hoheren W.-Mengen 
iiberwiegt die Zunahme der akt. Oberflache durch Quellwrkg. Die LANGMUIRsche 
Formel gilt nicht fiir die W.-Sorption, aber fur die HCl-Sorption durch feuchtes u. 
troekenes Holz u. feuchte Baumwolle. ■— S 0 2 wird durch Baumwolle sehr langsam 
aufgenommen, bei 76 cm Druck u. 22° ca. 5%, woyon 0,8°/o hartnackig festgehalten 
werden; die Cellulosc wird dabei bleibend verandert. Bei Kiefemsplint ■wird das Gleich
gewicht viel schneller erreicht, u. die aufgenommene S02-Menge ist yiel groBer (13,6%), 
woyon 4%  nach 24 Stdn. im Vakuum bei gewóhnlicher Temp. festgehalten, aber beim 
Erhitzen auf 85“ leicht entfernt werden. — Baumwolle nimmt bei 76 cm Druck ea. 4% 
N H 3 auf, das sehr leicht wieder abgegeben wird, Holz 7,37%, woyon 0,4% auch beim 
Erhitzen auf 95° zuriickblieben. — CO„ wird durch trockene u. feuchte Baumwolle 
bis 76 cm Druck nicht merklich aufgenommen. Bei trockenem Holz nahert sich an- 
scheinend die Sorption zwischen 22 u. 42 cm Druck asymptot. 1% ; Ggw. yon 3,4% W. 
yerhindert die C02-Sorption yollstandig. — A . wird auch bei einem relatiyen Dampf- 
druck von 90% durch Weiflkiefem-Kemholz sehr wenig, Amylen in noch geringerem 
Mafie aufgenommen, Methylalkoliol dagegen in betrachtlichen Mengen. Die Sorption 
yon Methylalkoliol zeigt deutliche Hysteresis. — Da die gróBere Sorption des Holzes 
gegeniiber Baumwolle weder vom Lignin noch vom extrahierbaren Anteil herriihrt, 
muB die Sorptionsfahigkeit der Cellulose des Holzes fiir W. groBer sein ais bei natiyer 
u. yielleicht sogar mereerisierter Baumwollcellulose. Die W.-Dampfsorption mit Holz 
seheint von der Art in weitem Grade unabhangjg zu sein. Dio ersten W.-Mengen 
B ch e in en  direkt chem. gebunden zu werden, u. mit steigender W.-Sorption nimmt 
anscheinend die fur solche Verb.-BIdg. yerfiigbare Oberflache auch zu; yielleicht wiichst 
dio fiir die W.-Addition freie Oberflache der Cellulosemicellen, wenn fl. W. die Zwischen- 
raume an den Kanten der Micellen fiillt. (J. physic. Chem. 36. 3046—63. 1932. Inst. 
of the Pulp & Paper Assoc.) K r u g e r .

R. Richardson und O. Maass, Die Sorption ron Nałriumhydroxyd an Cellulose 
und Holz. Die scheinbare TJaOH-Sorption an KiefemAoZz, teilweise yerseifter Celanese- 
Seide u. aus iiber 30%ig. Lsgg. an Baumwollcellulose wird untersucht. Bei einer Gleich- 
gcwichtskonz. der NaOH-Lsg. unter ca. 10 bzw. 30% riihrt der Kurrentypus bei Holz 
bzw. Celanese wahrscheinlich yon Adsorption her. Die Arten der Berechnung u. die 
Schwierigkeiten der Deutung derartiger Messungen im Hinblick auf die Bldg. yon 
Verbb. in stochiometr. Verhaltnissen werden diskutiert. (J. physic. Chem. 36. 3064 bis 
3073. 1932. Montreal [Canada], Mc G i l l  Uniy.) K r u g e r .

David Johansson, Etwas Uber die Einwirkung der Holzgualitat auf die Qmlitat 
des Zellstoffs bei Sulfalkackung. Beschreibung der Verss. mit yerschiedenem Holz- 
material u. der Bestst. yon Vol.-Gewieht, Waehsungsart, Faserzus., Harz-Ligningeh. 
Beurteilung nach den erhaltenen Ausbeuten u. Festigkeitseigg. der erhaltenen Zell- 
stoffe. Es wurde folgendes Ergebnis erhalten: Kiefernliolz yon der Stammspitze 
hatte geringeres Vol.-Gewieht u. EinreiBfestigkeit ais Holz von demselben Stamme in 
der Nahe der Wurzel, dagegen hóhere ReiBfestigkeit u. hoheren Bcrstdruck. Von 
Schwamm befallenes oder durch Insekten oder Brand beschadigtcs Holz ist auch fiir 
die Herst. yon Sulfatzellstoff weniger geeignet, weil Festigkeit oder Farbę oder beide 
Eigg. der daraus erhaltenen Zellstoffe geringer sind. Die Stoffausbeuto ist abhangig 
yom Holzyol.-Gewicht u. kann stark yariieren. Die EinreiBfestigkeit seheint mehr ais 
andere Eigg. yon der Holzqualitat abhangig zu sein, Holz mit hohem Vol.-Gewiclit u. 
viel Herbstholz gibt relatiy hohe EinreiBfestigkeit. Zahlreiche Tabellen, Kurren u. 
Abbildungen im Original. (Svensk Pappers-Tidn. 36. 137—55. 28/2. 1933. Zentrallab. 
d. Svenska Cellulosa A. B., Ostrand.) E. J I a y e r .

D. Johansson u n d  O. M. Halse, t)berfuhrungskurven. T abellen  u. K uryen  yer- 
an schau lichen  d en  Z usam m enhang zw ischen R o e s -, B e r g ii a n x -, TlNGLE- u .  SlEBER-
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Zahl fiir Sulfit- u. Sulfatzellstoff. (Svensk Pappers-Tidn. 36. 156. 28/2. 1933. 
Ostrand.) E . M a y e r .

A. Brobeck, Laugenumwalzung bei der Sulfitzellstoffkochung. Wesen, Ausfiihrung u. 
Leistungen des Umwalzyerf. nach B r o b e c k . (Papierfabrikant 31. Yerein d. Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 341—44. 11/6. 1933.) F r ie d e m a n n .

A. H. Stanton und L. H. Brendel, Eine neue Methode zur Kontrolle des Koch- 
prozesses im Sulfitkocher terkurzi die Kochzeit. Durch eine neuartige Vorr. der Ma s o n  
Regulator  Co m pa n y ', B o s t o n ,  Ma s s . ,  die eine automat. Druckregulierung 
beim Heizen u. Abblasen des Kochera bewirkt, soli man die Kochzeit bis 10% Y er- 
kiirzen konnen. (Paper Trade J. 46. Nr. 21. 24—25. 25/5. 1933.) F r ie d e m a n n .

Torsten Samson, Die Laugenzirkulation bei der Sulfitzellstoffkochung. Techn. u. 
matliemat. Grundlagen des Problems. (ZeOstoff u. Papier 13. 207—13. 265—68. 
Juni 1933.) F r i e d e m a n n .

Amundur Freistand, Etwas iiber ZentrifugaIpumpen und das spezifische Gewicht 
wid die Temperatur der beforderten Fliissigkeiten. Angaben iiber Berechnung des spezif. 
Gewiehts von Zellstoff-W.-Mischungen u. iiber Faktoren, die bei Pumpenkonstruk- 
tionen zu beachten sind. (Papir-Joumalen 20. 236—38.257—59. 17/12. 1932.) E. M a y .

E. Beri und Otto Hefter, Uber die Umnitrierung wid Fraktionierung von Cellulose-, 
nitraten. Die Nitrierung u. Denitrierung yon Cellulosenitraten mit Mischsauren ge- 
horcht dem allgemeinen Vercsterungsgesetz. Hochnitrierte Prodd. ergcben bei Be- 
handlung mit w asserreichen M ischsauren denjenigen N2-Geh., den das Prod. bei erst- 
maliger Nitrierung mit dieser Saure annehmen wiirde. Das gleiche gilt fiir niedriger 
nitrierte Prodd., die mit wasserarmeren Sauren behandelt wurden. Die Ccllulosenitrate 
wurden mit einem Tauchverhaltnis 1: 50 von Celluloso zu M ischsaure bei 20° u. einer 
Ver8uchsdauer von 2 Stdn. hergestellt. Dio Stickstoffbest. erfolgt mit dem Nitrometer 
u. nach einer in der Arbeit neu ausgebildeten Mikromethode. Mittels des von B e r l  
u. U m st a t t e r  (C. 1932. I. 795) angegebenen Viscosimeters werden an Lsgg. der 
nitrierten u. umnitrierten Prodd. Viscositatsmessungon durchgefiihrt. Dio Temperatur- 
abhangigkeit der Viscositat dieser Lsgg. erfiillt dio KARRER-NUTTINGscho Beziehung. 
Durch Anwendung versehiedenor Losungsmm. wio 96% A., A .: A. (60: 40) u. Aceton 
wurden die Nitrate fraktioniert. Die einzelnen Fraktionen ergeben Yerscliiedenen 
N8-Geh. Z. B . lieferto bei einem Prod. mit 12,65% N2 der A. 1. Anteil 9,6% N2, der 
in A.-A. 1. 12,60, der in Aceton 1. 12,25% N2. Die Vercsterung der Celluloso yerlauft 
denmach uneinheitlich. Eine Unterscheidung u. Trennung nach Nitrierungsstufen 
fiir einzelnc Collulosenitrate ist unmoglich. Dio rontgenograph. Unters. der denitrierten 
Prodd. ergibt, daB in allen Fallen das Diagramm der mercerisierten Cellulose yorliegt. 
Dio Diagramme der fraktioniert herausgel. Nitrate zeigen stets weniger scharfe Inter- 
ferenzen ais die Riickstande. Nitrierte Prodd. haben hoheren H2S04-Geh. ais teilweise 
denitrierte Nitrate. Gesamt-H2S04 u. H 2S04-Geh. der ais Gips angenommonen Asche 
rerhalt sich wie 2: 1. (Cellulosechem. 14. 65—77. 7/5. 1933. Darmstadt, Chem.-techn. 
Institut.) WlNNACKER.

staedel, Ein neues Verfahren zur Vergleichspriifung von Papieren. Das von 
K r e n n  beschriebene Verf. zur Durchsichtigkeitspriifung von Papieren (ygl. C. 1933.
II. 302) wird ais nicht neu nachgewiesen. (Wbl. Papierfabrikat. 64. 380. 3/6. 
1933.) _ F r i e d e m a n n .

Felix Noss und Hans Sadler, Papierfestigkeitsprufung mit dem Punktierdynamo- 
meter ton Dr. F. Schubert. Das ScHUBERTsche Punklier-Dynamometer, bei dem die 
Kraft gemessen wird, mit der ein Bolzen die Papierbahn durchdringt, gostattet eino 
schnelle betriebsmaBige Festigkeitspriifung u. gleichzoitig einen guten Einblick in die 
durch den Mahlungsgrad bedingte GleichmaBigkeit des Papiers. Einen Vergleioh mit 
den am ScHOPPERschen Zerrei/3app. gewonnenen Zahlen gestattet die neue Methode 
nicht. (Wbl. Papierfabrikat. 64. 360—63. 27/5. 1933.) F r i e d e m a n n .

T. E. Heppenstall und H. A. Hauif, Messungen des Feuchligkeitsgehalts. Dio 
Feuehtigkeit eines Papiers kann durch Troeknen u. Wagen des Musters bestimmt 
werden, durch Best. der relativen Luftfeuchtigkeit uber der Papierbahn an der Maschine, 
ebenso durch opt. Prufung der yerschiedenen Durchsiohtigkeit yerschieden trockener 
Papiere u. auf elektr. Wege mittels der DE. oder der elektr. Leitfahigkeit (Tag- 
Heppenstall-Feuchtigkeitsmesser). (Paper Trade J . 46. Nr. 21. 43—45. 25/5.
1933.) F r ie d e m a n n .

Bruno Schulze, Mikroskopische Unterscheidung ton ungebleićhtcm Nalron- (Sulfat-)
und Sulfitzellstoff nach Lofton und Merrill. Bei der Unterscheidung von ungebleićhtcm
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■Sulfit- u. Sulfatzellstoff nach L o f t o n -Me r r it t  in der von W is b a r  yerbesserten 
Arbeitsweise mit Fuchsin-Malachitgrim h. im Reagensrohr wurden yereinzelt un- 
seharfe Resultate erzielt. Da sich sehr stark aufgeschlossene Stoffe sehr heli anfarben, 
hat Vf. eine Reihe Sulfit- u. Sulfatstoffe yerschiedenen AufschluBgrades untersucht. 
In allen Fallen waren die Sulfitstoffe deutlich rotviolett, die Sulfatstoffe blau; auch 
die „Augenbldg.“ (Hervortroten der Hoftiipfel) ist bei Sulfit fast immer deutlich, 
■wahrend sie bei Sulfat nie eintritt. Die yorsehriftsmaflige Ausfiihrung der Methode 
wird nochinala genau beschrieben. (Papier-Ztg. 58. 232—33. Zellstoff u. Papier 13. 
157—58. Wbl. Papierfabrikat. 64. 169. Papierfabrikant 31. Verein d. Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ingenieure 201—02. 1933.) F r ie d e m a n n .

Adoni Yogananda Swamy und Frank W. Bailey, Einige auf die Bestimmung 
der a-Cellulose beziigliche Faktoren. Zweck der Arbeit ist Vereinheitlichung u. Kritik 
der vielen Metlioden zur Best. der a-Cellulose in Holzzellstoffen. Vff. halten diejenige 
des amerikan. B u re a u  o f  S ta n d a rd s  fiir die beste u. geben eine genaue Beschreibung 
ihrer Arbeitsweise. Die Genauigkeit der Methodo wurde durch eine Reihe von Yerss. 
mit rund 0,15% Fehler festgestellt. Der EinfluB der Luftkohlensaure wurde ais ganz 
unerheblich erkannt, das gleiche gilt fiir den Sauerstoff. Fiir die Best. der a-Cellulose 
ein yorgetrocknetes Muster zu yerwenden, ist falsch, da beim Trocknen ein Abbau 
der Cellulose eintritt, der hauptsachlich durch den Luftsauorstoff yerursacht wird u. 
die Nichtcellulosen hauptsachlich — aber nicht allein! — angreift. Verbleichte Stoffe 
unterliegcn dem Abbau durch Hitze am meisten. Der Abfall des a-Geh. beim kiinst- 
lichen Altern, d. h. Erhitzen in Luft, ist ein gutcs Kriterium fiir die Dauerhaftigkeit 
der aus den Stoffen herzustellenden Papiere. Bemerkungen iiber den prakt. Wert der 
oc-Cellulosebest. (Wid. Paper Trade Rev. 99. 1534—38. 1576—78. 1614--18. 1651—54. 
1692—97. Paper Maker Brit. Paper Trade J . 85. Trans. 119—25. Friedem ann.

— , AufschluPgradbestimmung fon Zellstoffen. Bemerkungen zur prakt. Ausfiihrung 
der SlEBERschen Chlorlerbrauehszahl. (Wbl. Papierfabrikat. 64. 377—78. 3/6.
1933.) ____  F r ie d e m a n n .

Harry Hintze, Paterson, New Jersey, Amerika, Verfahren zum Erschweren ton 
Natur- und Kunstseide, dad. gek., daB man zunaehst in 2 oder 3 Ziigen in iiblicher 
Weise unter Auswaschen mit Zinnphosphat erschwert (Rendito 20—35%), dann ein 
Bleisalzbad (PbCL 6° Bć) mit einem Geh. an 15% 10-n. CH3COONa-3H20-Lsg., 10% 
Phosphorsaure konz. u. 5%  Isopropylnaphthalindisulfonsaure folgen laCt (Behandlungs- 
dauer 1/2 Stde. bei 65°), mit 10%ig. Ammoncarbonatlsg. fixiert u. schlieBlich durch 
Nachbehandeln mit Wasserglaslsg. u. Seifen fertigmacht. Eine gleiehmaBigere Auf- 
nahme der Bleiverbb. durch die Seide wird orzielt, wenn dem Bleisalzbad, desscn 
Sauregeh. dann yermindert sein kann, eine Behandlung des Gewebes mit Na-Acetat-, 
Ameisensaure- oder Monochloressigsiiurelsg., die Isopropylnaphthalindisulfonsaure ent- 
halten kann, yorangeht. Man erhalt eine um 25—60% hohere Erschwerung. Stiick- 
ware liiBt sich auf dem Jigger erschweren. (A. P. 1 902 777 vom 22/4. 1932, ausg. 
21/3. 1933.) " S chm alz .

Harry Hintze, Paterson, New Jersey, Verfahren zum Erschweren von Natur- und 
KunstseićLe. Man behandelt in iiblicher Weise in 2—4 Ziigen unter Auswaschen mit 
Zinnphosphat erschwerte Seide Va Stde. bei 65° mit einer Lsg., die 5%  vom Seiden- 
gewicht an Ameison- oder Monochloressigsauro enthalt. Darauf laBt man ein Blei
salzbad (PbCl, 1—5°/0 Be, zweckmaBig mit einem Geh. an 10-n. Thiosulfatlsg.) wah
rend 1 Stde. bei 71° folgen u. hydrolysiert das von der Faser aufgenommene Bleisalz 
durch Waschen mit W. von 6 bis 9° Hiirte. SchlieBlich behandelt man mit (NH4)»C03- 
Lsg. yon 6° Bć, NH3-, Na2H P04- oder Na3P 0 4-Lsg. 1 Stde. bei 18° nach u. macht 
durch Waschen mit weichem W., Wasserglasbehandlung u. Seifen fertig. Man erreicht 
eine um 25—65% hohere Erschwerung, berechnet auf das zinnerschwerte Ausgangs- 
material. (A. P. 1 902 778 vom 13/5. 1932, ausg. 21/3. 1933.) S c h m a lz .

Maywood Chemical Works, Maywood, New Jersey, iibert. yon: Friedrich Wil
helm Weber, Hackensack, und Eugene Schaeler, Englewood, New Jersey, Be- 
schtceren von Kunstseide aus Celluloseestem. Die Kunstseide wird in eine Lsg. yon bas. 
Zinn- und Zinkchlorid, die man z. B . durch Zugabe yon ZnC03 zu einer Lsg. yon SnCli 
erhalten kann, getaucht, der UberschuB der Lsg. mechanisch entfernt, die Seide mit 
W. gewaschen u. hierauf mit einer Lsg. yon Dinatriumphosphat oder eines anderen, 
eine unl. Sn- u. Zn-Verb. bildenden Salzes behandelt. (A. P. 1 906206 vom 3/7. 1931, 
ausg. 25/4. 1933.) B e ie r s d o r f .
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Celanese Corp. of America, Delaware, ubert. yon: Camille Dreyfus, New York, 
und Herbert Platt, Cumberland, Maryland, Behandlung von Stoffen aus Cellulose- 
derivakn. Um Geweben aus organ. Celluloseestern, wie Celluloseacetat, -formiat, 
•propionat u. -butyrat eine gewisse Steifheit zu verleihen, behandelt man sie mit starker
— 40—80%ig. — H2S04. Den Grad der Steifheit kann man durch vorherige partielle 
Verseifung modifizieren; je starker Yerseift wird, desto weniger steif wird das Gewebe. 
Besondere Effekte erhalt man, wenn man das Gewebe nur an bestimmten Stellen 
partiell yerseift. Das Verf. ist auch zum Steifen von Borsten geeignet. (A. P. 1903 290
vom 16/4. 1929, ausg. 4/4. 1933.) B e i e r s d o r f .

Ralph H. Mc Kee, Jersey City, und Earle H. Morse, Nutley, New Jersey, Be
handlung von pflanzlichen Fasem. Um pflanzlichen Fasern, z. B. Julefasem, die Eigg. 
Ton Wollfasern zu yerleihen, behandelt man sie zunachst etwa 2 Stdn. mit einer sd. 
Lsg. von Trinnlriumphosphat, dann etwa 1 Stde. in einer sd. Lsg. Natriumbisulfit, 
hierauf mit einer etwa 18%ig. Natronlauge, dann zwecks Bleichens mit sehr verd. 
HCl u. nimmt schlicBlich noeh eine Nachbleichung mit verd. KMnO^Lsg. vor. Zwischen 
jeder Operation wird mit W. ausgewaschen. (A. P. 1903 828 vom 26/9. 1929, ausg. 
18/4. 1933.) B e i e r s d o r f .

Sonti Kamesam, Dehra Dun, Indien, Konsenierungsmittel fiir Holz, bestehend
aus H3As04 oder dereń Alkali-, Erdalkali- oder sonstigen wasserlóslichen Salzen im 
Gcmisch mit Tannin oder in W. 1. Tannaten oder Substanzen, die Tannin enthalten, 
gegebenenfalls mit Zusatz von anderen Konseryjerungs-, Flammensehutz-, Eisenschutz- 
usw. -initteln. Z. B. impriigniert man Holz mit l°/„ H3As04 u. l°/0 Tannin. Dieses 
vermindert die Auslaugung der H3As04 (Ind. P. 18 720/1932 yom 10/2. 1932, ausg. 
27/5. 1932.) S a r r k .

Heinrich Trage, Wien, Konsermeren von in Erde steJienden Hólzem m it Hilfe 
von in W. 1., pilzfeindlichen Trankungsmitteln, dio durch Bandagen auf dem Holz 
festgehalten werden, dad. gek., daG der Triinkungsstoff in Form eines wasser- oder 
olhaltigen Breies ohne Trennwand zwischen dem Brei u. dem Holz in geschlossenem 
Impragniormantel verwondet wird, wobei die Bandago auch an den ltandern vóllig 
wasserdicht ist. — Ais Triinkungsstoff yerwendet man z. B. eine Mischung aus 20% 
Dinitrophenolnatrium, 73% NaF, 2% Beize zur Erhohung der Netzfahigkeit des Holzes 
u. 5% Kieselgur. Bei Holzern in sumpfigem Gebiet yerwendet man eine ólige Mischung, 
z. B. mit Kreosot- oder Paraffinól. (Oe. P. 133149 vom 22/1. 1931, ausg. 10/5. 
1933.) S a r r e .

Victor Scholz, Dresden, Verfahren zur Herstellung von gummielastischen bis leder- 
aihen Massen, 1. dad. gek., daB man dio gemaB D. B. P.533 451 (C. 1931. II. 4096) her- 
gestcllten festen, kaltebestandigen, unl. Linoxyna,Tton mit einer dicken, zilhcn Lsg. von 
Cdluloid oder Nitrocellulose in einer kiihlbaren Knetmaschine oder Vakuumknetmaschine 
so lange knetet, bis ein einheitlieher, vollig homogener, transparenter, durehsichtiger, 1. u. 
kaltebestandigcr Korper entstanden u. das LÓsungsm. yerdampft, bzw. yerdunstet 
ist, worauf der neue Korper zwischen Walzwerken ausgewalzt werden kann. — 2. dad. 
gek., daB man dem neuen Korper FulLstoffe, Farbstoffe, Geruclistoffe zusetzt, um 
ihn seinen besonderen Yerwendungszwecken anzupassen. (D. R. P. 572123 KI. 39 b 
vom 1/1. 1926, ausg. 15/3. 1933.) E n g e r o f f .

Victor Scholz, Dresden, Verfahren zur Herstellung von gummielastischen bis leder- 
zdhen Massen aus den festen Muttersubstanzen der Lmożeumindustrie, d. h. aus Walton- 
u. Taylorlinoxynen u. Nitrocellulose oder Celluloid, 1. dad. gek., daB man das festo 
Linoxyn mit Nitrocellulose- oder Celluloidlsgg. bzw. -ąuellungen in einer Knetmaschine 
knetet, bis ein homogener Schleim entstanden ist, u. danach unter Verwendung von 
indirekter Kiihlung weiterknetet, bis das Losungs- bzw. Quellmittel yerdampft oder 
verdunstet ist, u. schlicBlich das Prod. einer Druckbehandlung zwischen Walzen unter- 
zieht, wobei ein transparenter, je nach dem Mischungsyerhaltnis gummielast. bis leder- 
zaher, in frischem Zustando 1. Korper entsteht. — 2. dad. gek., daB man der M. Fiill- 
stoffe, Farbstoffe, Geruchstoffe, Stabilisatoren usw. zusetzt. (D. R. P. 573 782 
KI. 39 b yom 31/12. 1925, ausg. 20/4. 1933.) E n g e r o f f .

Jean de Granville, Frankreich, Herstellung einer plastischenMasse. Man yermischt 
Holzmehl oder cellulosehaltige Abfalle, wie Altpapier, das mit Natronlauge behandelt, 
gewaschen, getrocknet u. zerkleinert worden ist, mit %  Mol. verd. H2S04, 5 Moll. yerd. 
HCl, einem Koli., yorzugsweise dem Gel eines Kohlenhydrats u. mit OaO oder Ca(OH)2, 
setzt dem Gemisch noeh 0,5— 1% feingepulvertes Al ais Katalysator zu u. preBt die 
M. in Formen, wobei unter Selbsterwarmung im Verlauf yon Stunden die M. zu festen

XV. 2. 64
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Formkorpcrn abbindet. Hierbei soli sich Zinkhydroxydchlorsulfat u. Ca-Pectinat 
bilden (?).  (F. P. 726 840 vom 24/1. 1931, ausg. 3/6. 1932.) S a u re .

Alexander Hugh Dewar, Blackheath Park, England, Herstellung von Boden- 
belagstoffen. Man stellt zunachst durch Miachen von trocknendem ól, Harz, Uolzmehl 
u. Kork eino gowolmliche Linoleummasse her, vcrmahlt sio fein u. blast sie in noch w. 
Zustand mit Luft, um eino guto Yorroifung zu erzielen. Das so yorgereifte Materiał 
wird dann mit einem Celluloseester, wio Cellulosenitrat oder -aceiat, u. einem Plasti- 
zierungsmittel, wio Trikresylphosphat, gemischt u. li. unter Druck geformt, (A.P.
1 906 224 Tom 11/5. 1931, ausg. 2/5. 1933. E. Prior. 6/1. 1931.) B eiersdorf.

Felix Hoffmann, Berlin-Adlershof, Fuflbóden oder Btlćige, bestehend aus zer- 
kleinertem, vollig entsauertem Kork, dessen Teilo durch ein hydraul. Bindemittel 
ais Gorippe yerbunden sind. — Der vollig entsauerte Kork bewahrt auch nach dem 
Entsauern seine Elastizitat bis zu einem gewissen Grade. Der Belag ist also elast. u. 
auBerdem gunstig in bezug auf Warme- u. Schallisolierung. (D. R. P. 563 605 KI. 80b 
vom 11/11. 1931, ausg. 17/6. 1933.) H e.INRICBS.

Thollon, Delaunay, Mantont & Foucault (Soc. & responsabilite limitee), 
Frankrcich, Herstellung von maltem Waćhstucli. S tatt mit dem ublichen Glanzlaek 
iiberzioht man das Wachstuch mit oinem Mattlack, der aus 15% Leinól, 15% Holzol, 
je 5% Kalk- u. Kobaltresinat, 2% Aluminiumpalmitat u. 63% Losungsm. (Terpentinfll) 
besteht. (F. P. 742 603 vom 17/12. 1931, ausg. 13/3. 1933.) B e ie r sd o r f .

Felix Alexander Mayer, Graz, Hygienische Fupbekleidung. Strumpfe, Socken u. 
zur Innonauskloidung von Schuhen bestimmte Gewebe, Einlege- oder Brandsohlen, 
werden nach dem MetaUspritzverfahren mit feinen, bakterizid wirkenden Uberziigen 
aus Zink, Silber, Kupfer oder Aluminium versehen. (Oe. P. 132 158 vom 26/11. 1931, 
ausg. 10/3. 1933.) S c h m a l z .

Robert Horn, Spanien, Herstdlujig von Steifkappen fiir Schuhwerk. Man impra- 
gniert Filz, Gewebe o. dgl. mit einer Celluloidlsg., laBt trocknen u. zerschneidct dic 
steif gewordenen Stoffe in passendo Stiicke. Dieso bringt man dann in oinen geschlos- 
senen Behaltor u. setzt sie darin der Einw. von Liisungsm.-Dampfen, z. B. von Athyl- 
acetat, aus, wodurch dio Stiicke die fiir die Montierung erforderliche Geschmoidigkeit 
erlangen. (F. P. 743 371 vom 27/9.1932, ausg. 30/3.1933. Span. Prior. 24/10.
1931.) B e ie r sd o r f .

Purity Fibrę Products Corp., Pennsylvania, Herstellung von Kochgemten aus
Faserstoffplatten. Man impragniert dio Faserstoffplatten mit einer Lsg. von Natrium- 
sulfat, Borax u. Natriumsilicat, gibt ihnen die gewtinschte Form u. bringt auf die Innen- 
seite — gegebenenfalls auch auBen — einen aus Titandioxyd, Natriumsilicat, Tri- 
calciumphosphat u. einem pjlandichen Bindemittel bestehenden Uberzug. (E. P. 388 397 
yom 11/8. 1931, ausg. 23/3. 1933.) BEIERSDORF.

American Brake Materials Corp., New York, iibert. von: William A. Blume, 
Detroit, V. St. A., Beibungskdrper, insbesondere BrCmskórper, bestehend aus in Formen 
gepreflten Gemischen von Asbest, fein zerteiltem Pyrobitumen, Kautschukkitt u. 
einem trocknenden ól. — Zur Herst. der Bremskorper Termischt man z. B. 60 bis 
75 (Gewichts-%) kurze Asbestfasern mit 12—20 fein zerkleinerter bituminóser Kohle. 
Ferner yermischt man 8—15 gekochtes Leinol m it 12—30 hartem K autschukk itt, 
der aus 1 Teil S, 3 Kautsehuk, 6 A. u. 100 CS2 besteht. Die beiden Gemengo werden 
innig ineinander yerarbeitet, dio M. geformt, z. B. zu fortlaufenden Bandem u. die 
Formstiicke ohne Druck zunachst bei 125—-200° F  u. dann bei 250—360° F gebacken. 
Die erhaltenen Kflrper sind sehr elast. (A. P. 1866287 yom 2/10. 1929, ausg. 6/7.
1932.) S aRRE.

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle.
Hans Stach, Beitrage zur Kenntnis der Entstehung und chemischen Struktur der 

Olanzbraunkohlen. III . Mitt. iiber Olanzhraunkohkn. (II. vgl. C. 1933- I. 1547.) Fiir 
die auf Grund dor yerschiedenen Loslichkeit in Alkali bisher unterschiedenen drei 
Gruppen von Weich- u. Pechbraunkohlen: die Humins&uren, die Huminen u. die 
Restkohle wird nachgewiesen, daB sich der tlbergang der 1. Gruppe in dio beiden 
anderen nicht durch Anhydrisierungs- bzw. Decarbosylierungsprozesse yollzieht, 
sondern auf Grund kolloidehem. Alterungsvorgange am Huminsauregel. Der saure 
Charakter der Substanzen bleibt bei der Umbldg. erhalten; chem. Konst. u. Elementar- 
zus. zeigen oft weitgehende tlbereinstimmung. Deshalb wird yorgeschlagen, die
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Substanzen der drei Gruppen ais cc-, fi- bzw. y-Huminsauren zu bczeichnen. Da die 
Hwmissubstanz junger Peehbraunkohlen in der chem. Konst. u. der Elementarzus. 
mit mitteldeutschen u. bohm. Braunkohlen iibereinstimmt, kann der Glanz einer 
Braunkohle nicht ais MaBstab fiir ihren Inkohlungsgrad gelten. Die Bldg. der Pech- 
braunkohlen aus Weichbraunkohlen ist gemafl der fruheren Mitt. ein kolloidehem. 
Vorgang, der nieht an hóhere Tempp. gebunden ist, sondern durch den Druck sich 
faltender Gebirge bewirkt wird. Der Druck fiihrt zu einem voriibergehenden ttber- 
gang in eine piast. M., ahnlich den FlieBbriketten aus żu feuchter Kohle; jo holier 
der Druck, umso starker die „Verflussigung“ u. die damit verbundeno Homogenisierung 
des Kohleftózes u. umso festor u. glanzender das Endprod. (Brennstoff-Chem. 14. 
201—07. 1/6. 1933. Freiberg i. Sa.) Schuster.

Gg. Agde und Gg. Gólz, Untersuchungen uber die Selbstenlziindlichkeit von Braun- 
kóhhn. 1. Mitt. Zur Ermittlung der Ursachen dor Selbstentziindlichkeit von Roh- 
braunkohlon wurden von drei Kohlen CapillaritatsunterBS. nach der Resorptionsmethode 
von Simek-Kassler durchgefiihrt. Ahnliche Verschicdenheiten wio diese llesorptions- 
kuryen der einzelnen Kohlen zeigten die Zeit—Temp.-Kuryen bei der 0 2-Adsorption 
der gleichen Kohlenproben im Vakuum in einer neuartigen durchsichtigen Apparatur, 
Ferner waren bei den Ziindpunkten der Kohlen u. bei den Tempp., bei denen durch 
Erhitzung die Gasentw. einsotzte, gleichsinnige Unterschiede festzustellen. Dio Ent- 
ziindung der Kohlon geht yon einzelnen Stellen aus, die Initialziindstellen genannt 
werden. (Braunkohle 32 . 386—90. 17/6. 1933. Darmstadt, Tcchn. Hochsch.) Be n th in .

Kirst, Beitrag zur Kennlnis und Bekampfung von Braunkohle7istaubexplosionen. 
Die zu Luft ais Tragergas yon Braunkohlenstaubaufwirbelungen zur Verhiitung yon 
Verpuffungen inindestens zuzufiihrendo Menge C02 betragt bei 17,3% O, im Endgas
з,2% C02. Bei Erhohung des anteiligen 0 2-Geh. auf 18,3% steigt die notwendigo 
Menge C02 auf 13%, bei weiterer Erhohung des 0 2-Geh. liiBt sich die Verpuffung 
nieht mehr yerhindern. Mit C02 geschwangerte Luft-Kohlonstaubaufwirbelungcn ver- 
mógen dio Explosionswello zu hemmen, wie Vers.-Rcihen unter yielfach yariierten 
Bedingungen erkenneu lassen. Beschreibung einer Vers.-Anordnung, bei der durch 
Ventilo die durch dio Explosionswello ausgel. werden, C02 in den Fortpflanzungsweg 
der Flammo eintritt u. diese l5soht. (Braunkohle 3 2 . 305—09. 13/5. 1933. 
Berlin.) BENTHIN.

Ulrich Schneider, Priifung von Elektrofiltem in Braunkohlenbrikettfabriken. 
(Braunkohle 3 2 . 417—23. 30/6. 1933. Grube Marga [N. L.].) BENTHIN.

Franz Fischer, Kurt Peters und Werner Cremer, Uber das Steinkohlenbitumcn 
und uber die Umwaildlung vctn Steinkohlen in Pseudóbitumen durch Hydrierung. II. Mitt. 
iiber /i-Kohlcn. (I. ygl. C. 1 9 3 2 . II. 3331.) Neuo Methodon der Trennung dos Kohlen- 
bitumens in Fest- u. ólbitumen: Vcrsetzen der Bitumenlsg. mit gercinigter Kiesel- 
gur 1: 1, Abdest. des Losungsm. u. Extraktion oder Vakuumdest. des Bitumens aus 
dem Gemisch mit Kieselgur. Bitumenanreicherung yon Fett- u. Magerkohlen durch 
Druekhydrierung (bis 240 a t H2) der in Bzl. suspendiorten ii-Kohlen bei Tempp. yon 200° 
aufwarts. Molybdanojcyd begiinstigt katalyt. die Umwandlung dor Kohlon in das 
sogenannte Pseudóbitumen. Dio Hydriertemp. liegt umso hóher, je weniger fliichtigo 
Bestandteile die urspriinglichen Kohlen enthalten. Mit der Bitumenanreicherung 
werden die kokenden Eigg. der Kohlen erhoht. Der Abbau durch hydrierendc Dopoly- 
merisation fiihrt stufenweise yon den Magerkohlen bis schlieBlich zum Ólbitumen. 
(Brennstoff-Chem. 1 4 . 181—84. 15/5. 1933. Mulheim-Ruhr.) Schuster.

Franz Fischer, Kurt Peters und Werner Cremer, t)ber die Bildung krystalli- 
sierter Ozydations-produkie. beim Erhitzen von Brennstoffen im Luftstrom. III . Mitt. 
iiber fi-Kohłen. (II. ygl. yorst.Ref.) Sehr langsames Erhitzen yon/(-Kohlen im Luftstrom 
(auf 400° in 8 Wochen) liefert zwischen 225 u. 350° Sublimation farbloser, najielfórmiger
и. schwaeh gelber, korniger Kryatallo, die inNH311. sind. Es handelt sich um ein Gemisch
yerschiedencr Benzolearbonsiiuren, von donen bisher nur die o-Phthalsauro nach- 
gewiesen wurde. Die oxydierten RUckstandskohlen geben an Ixisungsmm. nur noch 
geringe Bitumenmengen ab, sie sind gróBtenteils in NHa 1., Ansauern gibt Ausfallungen 
ahnlich den Huminsauren. Analog den Steinkohlen yerhalten sich Braunkohlen, 
Halbkokse u. Holzkohlen; eine Ausnahme bilden sehr hocherhitzte (stark ,,gealtertc“ ) 
feste Brennstoffe. Bei der therm. Zers. der oxydiorten Kohlen werden CO u. C02 
abgegeben. Die Brennstoffe binden also don Sauerstoff chem. unter Bldg. carbonyl- u. 
carboxylhaltiger Verbb. (Brennstoff-Chem. 1 4 . 184—87. 15/5. 1933. Miilheim-
Ruhr.) S c h u s t e r .

64*
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E. M. Myers, Die Aufbereilung der Steinkohle. Nach Angabe einer Formel uber 
den Wert einer aufbereiteten Kohle bcspricht Vf. die 8ubjektivon Einfliissc bei der 
Ausklaubung der Kohlen von Hand. Die Grenze, bis zu der dio mechan. Aufbereitung 
einer Kohle durchgefiihrt wird, ist durch die Wirtschaftlichkeit der Anlage selbst 
bestimmt. Die Grundlage der gesamten Aufbereitung ist eine unbedingt sichere u. 
exakt durchgcfuhrte Probenahme u. Analyse. Ferner werden Flotation, Kohlenwasch- 
prozeB, Entstaubung u. mechan. Trennung der Kohle in ihre petrograph. Bestandteile, 
Vitrain, Clarain, Durain u. Fusain, beschrieben. Ais wichtig fur die Verwendung der 
Kohle zu bestimmten Zwecken ist aueh die Mischung yerschicdcner Kohlen anzusehen. 
(Chem. Engng. Min. Rev. 2 5 . 261—64. 5/5. 1933.) B enthik .

John W. Romig, Gasgenerator-Wdrmebilanz. Ausfuhrliche Berechnung der 
einzelnen Posten der Nutz- u. Abwarme von Generatoren. (Amer. Gas J. 138. Nr. 5.
17—20. Mai 1933.) Schuster.

J. A. Perry, Das Gum-Problem im Verteilungsnetz. Allgemeine Ausfiihrungen 
iiber die Gumbldg., die Entfernung u. Best. des ais Ursaehe erkannten NO-Geh. im Gas. 
Verwendung neuer Absperrgerate. (Amer. Gas Ass. Monthly 15 . 217—19. Mai 
1933.) Schuster .

A. Engelhardt und H.Riiping, Die Verbesserung der Reinheit des LeucHgases 
durch die Benzolgewinnung mittels Aktii-kohle. Unters. der Gasreinigungswrkg. der 
Bzl.-Gewinnungsverff. an einer 50000-cbm-Wascholanlage u. einer parallel geschalteten 
Vers.-Aktivkohleanlage; bei dieser lagen dio Trockenreiniger vor, bei jener hinter 
der Bzl.-Abscheidungsapparatur. Durch die starkere Adsorptionsintensitat der Aktiv- 
kohle nahm der Goli. an organ. Gasschwefel, an Blausaure u. Naphthalin starker ab 
ais bei der Waschólanlage. Die Gasreinigungswrkg. wurde durch die Analyse des 
gewonnenen Bzl. bestatigt. Die Beobaehtungen wurden an einer Aktivkohleanlage 
(T-Kohle Bayer) der Ga s  L ig h t  & CoKE Comp., L o n d o n - B e e k t o n ,  mit einer 
Tageskapazitat von 2,1 Millionen cbm Gas, entsprechend 80 t  Bzl., wiederholt. AuCer- 
dem zeigte sich dort, daB aueh etwaige NH3-Keste des Gases von der Kohle restlos 
aufgenommen werden, w'as sich auf den Betrieb einer vorhandenen Gastrocknungs- 
anlage (Waschen m it CaCl2-Lsg.) giinstig auswirkte. Naphthalin wird selbst bei 40 g/ 
100 cbm restlos entfernt. Das Bzl. war reicher an ungesatt. KW-stoffen ais Waschólbzl. 
(gunstigc Antiklopfwrkg.), enthielt aber weniger Phenole u. Pyridin (Stabilisierung). 
Trotz hoherem Geh. an Gesamtschwefel fehlte akt. S vóllig. Hinweis auf die Moglich- 
keit der quantitativen Best. von Naphthalin, Thiophen u. CS2 im Gas durch gemein- 
schaftliche Adsorption mit Aktivkohle u. Unters. des gewonnenen Bzl. (Gas- u. Wasser- 
fach 7 6 . 478—84. 17/6. 1933. Frankfurt a. M.) Schuster .

W. Klempt, Die Oewinnung typg°mafien Ammonsulfats im Sattigerbetrieb. Das 
Absinken der dwchschnittlichen KorngróBe des Salzes hat seinen Grund im Eisengeh. 
des Bades bzw. des Salzes. Das an einer Krystallflache bevorzugt adsorbierte Eisen 
beeinfluBt das Wachstum u. fiihrt zu immer kleineren Krystalhiadeln, die mit ab- 
nehmender KorngróBe infolge der OberflachenvergroBerung steigende Eisenmcngen auf- 
nehmen, wiihrend der Eisengeh. der Sattigerlauge angenahert konstant bleibt. Fur die 
Erzielung typgemaBen Salzes ist ein Eisengeh. von 10 mg/100 g Salz u. 0,5—1 g/l Lauge 
zulassig. Um die Lauge u. damit das Salz auf dem erwunschten Eisengeh. zu halten, 
kann man entweder kontinuierlich einen Teil der Lauge von Eisen befreien (durch 
NH3 -f- H2S) oder period, den ganzen Sattigerinhalt nach Erreichen eines Hóchstgeh. 
von 2,5—3 g Fe/l. Auf diese Weise laBt sich die Dauer einer Betriebsperiode von 5 bis 
6 Tagen auf 20—25 Tago erhohen, falls nicht durch Yerwendung entsprechender Saure 
der Eisengeh. dauemd unter der zulassigen Grenze gehalten werden kann. (Ber. Ges. 
Kohlentechn. [Dortmund-Eving] 4 . 191—202. April 1933. Dortmund-Eving.) SCHUSTER.

W. Glu\id, W. Klempt und H. Hill, Uber den Reaktionsmeclianismus der Thio- 
sulfatzersetzung mit Schwefelsaure. Die Gesamtrk.:

3 (NH4)2S20 3 +  H2S04 =  3 (NHj)2S01 +  4 S +  H20  
laBt sich in die beiden Stufen:

(NH4)2S20 3 +  H2S04 =  (NH4)2S04 +  H 2S20 3 u . H2S20 3 =  S02 +  H20  +  S 
zerlegen. Die zweite Stufe wird durch den UberschuB an Thiosulfat erleichtert, das 
einorseits das Gleichgewicht verschiebt, andererseits das S02 aufnimmt nach:

2 (NH,)2S20 3 +  S02 =  2 (NH1)2S04 +  3 S.
Dieser Yorgang ist k e iń e  Ionenrk., e r fo lg t  a l lm a h l ie h  u. w ird  d u r c h  T em p.-S te ige-
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rung (Verss. bei 20, 50 u. 100°) erheblich beschleunigt. Ein OberschuB von 3—5°/0
H.SO. begiinstigt den yollstandigcn Ablauf. Soli die Gesamtrk. nach:

(NHJ.S.O, +  H2S04 =  (NH4)2S04 +  S +  S02 +  H20 
eifolgen, dann muB das S 02 mogfiehst rasch u. yollstandig aus der Lsg. entfernt werden 
(z. B. Thiosulfat zur h. Saure tropfen u. S02 mit Luftstrora abfiihren). Nebenrkk. 
liefern aber Wasserstoffpersulfid u. H2S. Dieser fiihrt iiber: H2S +  S02 =  H20  -f SO +  S 
zu Polythionsauren (aus SO), dereń Zerfall S, S02 u. freie H2S04 gibt. (Ber. Ges. 
Kohlenteehn. [Dortmund-Eving] 4. 203—09. April 1933. Dortimind-Eving.) SCHUSTER.

Ryonosulte Abe, Uber die thermische Reahtion und die Hydrierung der Kohle. 
Fushunkohle wird unter Hochdruckbedingungen mit N2 bzw. H2 behandelt (vgl. 
C. 1932. II. 1993). In N2-Atmosphare beginnt die Zers. bei 350°. Zunachst entsteht 
wenig Hj, der bei hoheren Tempp. infolge Hydrierung aufgezehrt wird. Die zunachst 
gebildeten fl. Prodd. gehen bei 500° in Koks iiber. In H2-Atmosphare werden bei 400 
bis 450° 35°/0 der Kohle in Ol umgewandelt. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 5 .  
503B—507B. 1932. Zentrallab. S. M. E. G.) WlNNACKER.

Hermann Suida und Hans Póll, Untersuchung ósterrcichischer Erdole. Die chem. u. 
physikal. Konstanten yon Gosting-, Baumgarten- u. Urmansau-Rohol sind angegeben. 
(Petroleum 2 9 . Nr. 22. 9— 10. 1 /6 . 1933.) K. O. M u l l e r .

Ludwig Rosenstein, Die Wiedergewinnung ron Schwefelwasscrstoff aus Erdol- 
raffinerie-Gasen. Nach krit. Betrachtung aller bisherigen H2S-Absorptionsmittel, 
ihrer Verwendbarkcit u. Wirtschaftlichkeit, besehreibt Vf. die Eigg. des Kalium- 
phosphats ais Absorptionsagens fur H2S. Die Rk. ist umkehrbar bei hoherer Temp., 
so daB der H2S wieder quantitativ gewonnen wird. K3P 0 4 +  H2S K 2H P04 +  
KHS — >- 2 KHS =  K2S +  H2S. Es wird ein Diagramm angegeben, mit dessen Hilfe 
die Maximal-Absorptionsfahigkeit boi 25° errechnet werden kann. Beschreibung von 
Vers.-Ergebnissen u. der Arbeitsweise im Original. (Petroleum 2 9 . Nr. 24. 4—6. 14/6. 
1933.) " K. O. Muller .

Arch L. Foster, Fortschritlsberidit iiber Raffinationuforsehung auf der A .P .I.- 
Tagung. Zusammenfassender Bericht iiber auf der A. P. I.-Tagung gehaltene Vor- 
trage iiber Entparaffinierung, Spaltung u. Dieseltreibole. (Nat. JPetrol, News 2 5 .
Nr. 21. 21—26. 24/5. 1933.) K. O. Muller .

E. J. Le Roi und H. W. Ferguson, Ein einmaliger Durchsaiz ergibt bessere 
Re-sullale bei der Aromatisierung ron Benzinen. Genaue Betriebsbeschrcibung u. Arbeits- 
weise der H u m b l e  O il  a n d  R e f i n i n g  Co. in Baytown (Tex.). Sowohl straight-run 
Dcstillate ais auch Spaltbenzine werden zwecks Erhohung der Octanzahl bei hoher 
Temp. mit groBer Geschwindigkeit unter hohein Druck durch eine Spaltanlagc geschickt. 
Schemat. Darst. der Betriebsanlage, sowie Wiedergabc der Vers.-Resultatc auf Dia- 
grammen u. Tabellen im Original. (Nat. Petrol. News 2 5 . Nr. 20. 120— 24. 17/5. 
1933.) K . O. Mu l l e r .

Oscar C. Bridgeman und Dale Querfeld, Die Loslichkeit ron Athylalkohol in 
Btnzin. (Vgl. C. 1 9 3 3 . II. 312.) Vff. bestimmen die krit. Losungstemp. einer A.-Bzn.- 
Mischung durch Tiefkuhlen yon 15 ccm der Mischung in einem mit Luftmantel yer- 
sehenen GlasgefaB, das ausgeriistct mit Thermometer u. Riihrer in ein mit fl. Luft 
oder sonstigen tiefgekiihlten PI. gefiillten Dewar-GefaB eingehangt ist. Das Temp.- 
Gefalle betragt 2° pro Min. Der Punkt, an dem eine plotzliche Triibung eintritt, ist 
dic krit. Losungstemp. Resultato der Vergleichsyerss. mit den yerschiedensten 
Jlischimgsyerhaltnissen yon Bzn., A. u. H20  sind tabellar. angegeben. Bei straight-run 
Kraftstoffen mit gleicher Verdampfbarkeit schwanken die krit. Losungstempp. nur 
sehr wenig. Auch ist in diesen Fallen die Proyenienz der Ausgangsrohóle ohne EinfluB. 
Spaltbenzine hingegen zeigen eine viol niedrigere Losungstemp. ais straight-run Benzine, 
selbst bei gleicher Verdampfbarkeit. Eine Erhohung der Yerdampfbarkeit am niedrigen 
Ende der Siedekurvc rief eine betraehtliche Wrkg. heryor, eine 10%ig. Zugabo von 
Pentan zum Kraftstoff erniedrigte dic krit. Losungstemp. im Durchschnitt um 4°. 
Mit Ausnahme der Spaltbenzine fanden Vff. keinen der untersuehten Kraftstoffe, 
der eine geniigend geringe krit. Losungstemp. besaB, um prakt. Verss. bei Gefrierpunkts- 
temp. mit Alkoholzumischungen bis 50% durchzufuhren, wenn sie nicht absol. A., 
also einen yollig wasserfreien A. yerwendeten. Unter diesen Arbeitsbedingungen waren 
Losungsyermittler erforderlich. Durch Zusatz geringer Mengen aromat. KW-stoffe 
u. anderer Substanzen kann erfolgreich die krit. Losungstemp. heruntergesetzt werden. 
Literaturuberblick am Ende der Arbeit. (Ind. Engng. Chem. 2 5 . 523—25. Mai
1933.) K. O. Muller .
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T. H. Rogers und Vandeveer Voorhees, Harzbildung in Kraftstoffen. II. Die 
Konlrolle der Harzbildung in Benzinen durch Antioxydationsmittel. (I. ygl. C. 1933.1 
3840.) Die Yerwendung von Antioxydationsmitteln stellt nach Ansicht der Vf. eine 
besonders brauchbare Methode dar, um in Spaltbenzinen dio Harzbldg. zu yerhindem. 
Dio antioxydieronde Wirksamkeit einer Anzahl von Yerbb. wurdo von Vff. nach der 
V o o R H E E S -M e th o d e  gopruft u. es wurdo gefunden, daB ein Anwachsen der Induktions- 
periode direkt proportional der Konz. der Antioxydationsmittel ist. Aus der Fest- 
stellung heraus, daB oxydiorbare Verbb., die wirkungsyollsten Alterungsschutzmittel 
darstellen, fanden Vff., daB monosubstituierto p-Aininophenolo besonders wirksam 
sind. So zeigt p-Benzylaminophenol gegeniiber den bisher ais Alterungsschutzmittel 
(a-Naphthol u. Polyphenole) yorgeschlagenen Verbb. besondere Vorteile, da es mehr 
ais zweimal so loslich in Bzn. ist ais in H20  u. farbbestandig ist, im allgemeinen Bogar 
die Farbstabilitat der Kraftstoffe yergroBert. Vorgleichsverss. mit zahlreiehen 
Alterungssohutzmitteln wio Anilin, Phenol, o-Kresol, p-Kresol, fi-Naphthol, l,5-Dioxy- 
naphthalin, a-Naphthylamin, Hydrochinon, Hexylresorcin, p-Phenylendiamin, Pyro- 
gallol, p-Nilrophenol, p-Nitrosophenol, p-Cyclohexylphenol, 4,4'-Diozybiphenyl, Butyl- 
krcsol, Resorcinmon&methylałher, Bulylguajakol, Pyrogalloldimethyldlher, Diphenyl- 
nilrosoamin, Diphenylamui, p-Aminomonomethylanilin, p-Aminodimethylanilin, Acetyl- 
p-phenylendiamin, Dibenzal-p-phenylendiamin, Di-ft-naphthylamm, Benzidin, Anthracen, 
Phenanthren, Aldol-a-naphthylamin, Phenylhydrazin, Hydrazobcnzol, p,p'-Diaminohydr- 
azobenzol, p-Oxyazobenzol, S, Athylmercapłan, p-Thiokresol, o-Thiodiphenylamin, Benz
aldehyd, Nieolin, Bruein usw. sowio dio yerschiedensten p-Aminophenole, die besonders 
wirkungsyoll gefunden wurden. (Ind. Engng. Chem. 25. 520—23. Mai 1933.) K. 0. Mij.

T. B. Leech, Die Ubermhtne des Fraktionierkessels in die Stabilisierungsanlage 
eines Absorptionsbelriebs. Um Pentan u. dio hoheren KW-stoffe im Motortreibstoff 
zu belassen, aber Butan moglichst zu entfernen, um den Dampfdruck nicht unnótig 
zu steigern, beschreibt Yf. dio Arbeitsweise eines Absorptionsbetriebes fur Naturgase 
in dem derart gearbeitet wird, daB nach Entfernung dos gróBten Teilos des Butam 
ein Kraftstoff vorlag, der mit straight-run Benzin oder Spaltbenzin in jedem Verhaltnis 
mischbar ist. (Petrol. Engr. 4. Nr. 8. 22—23. Mai 1933.) K. O. M u l l e r .

H. V. Beck, Vber den Mechanismus der Explosion. In dcm Maschinenlabora- 
torium der Uniyersitat Oklahoma wurden an einem 30 B-Motor zur Best. der Klopf- 
festigkeit Verss. durchgefiihrt, um alle Faktoren, wie Brennstoff u. Motorausfuhrung 
kennen zu lernen, die die Klopfpriifung becinflussen. Vf. stellt an Hand der Verss. 
theoret. Betrachtungen uber den Verlauf der Verbrennung, Flammenbldg. u. Explosion 
an. (Petrol. Engr. 4. Nr. 8. 43—45. Mai 1933.) K. O. M u l l e r .

C. I. Kelly und H. L. DunlapJ Beziehungen zwischm der Molekularfraklion und 
der absolutem Viscositat von Jlineralolmischungen. Vff. stellen fest, daB EPPERSOS 
u. D unlap  (C. 193 3 .1. 1383) boi der Berechnung der SAYBOLT-Viscositat von Minerał- 
olmischungcn ein Bechenfehler unterlaufen ist u. belegen ihre Ansicht durch Literatur- 
stellen. Nach Ansicht dor Vff. kann dio Regel von K en da li, u. Monroe u. des modi- 
fizierten A. S. T. M.-Viscositatsblatt nur ganz allgemein ais Annaherungsmethodc zur 
Berechnung der SAYBOLT-Zeiten fiir Mineralólmischungon herangezogen werden, 
eine Ansicht, der auch EPPERSON u. D un la p  beistimmen. (Ind. Engng. Chem. 25. 
592—93. Mai 1933.) K. O. Muller.

W. W. Kraft, N.eues Verfahren zur Gewinnung der schwcrsten Schmierólfraktionen. 
Beschreibung der Arbeitsweise des C O UBRO U G H -Prozesses der LUM M US C o .,  bei dem 
ein vorher genau festgelegtes Gemisch im Vakuum dest. wird, wobei HciBdampf- 
zylinderole u. hochwcrtigor Asphalt gowonnen werden. (Wid. Petrol. 4. 184—85.
Juni 1933.) K. O. M u l l e r .

J. Tausz und A. Rabl, Die Viscositals-Verdiinnungsfunktion ton Schmierolen. 
(Vgl. C. 1933. I. 709.) Vff. wollen aus der Beeinflussung der Viscositaten durch Ver- 
dunnungsmittel wertvollo Aufschliisse erhalten, iiber dio zwischen den Molekulen 
herrschonden ICrafte, dio bedingt sind durch die molekularen Kraftfelder. Je kleiner 
dio durch Yerdunnung heryorgerufeno Anderung der Viscositat eines Oles ist, um so 
gróBer werden diese Krafto sein. *— Gcgenuberstellung der Gleichung der W- 
derjenigen yon R oegiers (C.1932. I. 3369) u.L ed er er  (C. 1 9 3 3 .1. 1055). Mit Hilfe 
ihrer Gleichung wollen Vff. fiir Verdiinnungen mit Toluol auf einfachem Weg, ohne 
Benutzung des Molekulargewichts dio Ole in 3 groBe Gruppen einteilen konnen u. 
zwar I. fette Ole, II. H3-reichere Olo (Paraffine u. Naphthene) u. III . H2-armere Ole 
(Aromaten) Analysendaten sind tabellar. zusammengestellt im Original iviedergegeben.—
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Zum SchluB geben Yff. zusammenfassende Betrachtungen der yerschiedenen Vis- 
cositatsglcichungen. (Petroleum 29. Nr. 24. 1—3. 14/6. 1933.) K. O. Mu l le r .

Hermann śuida und Hans Poll, Sludie iiber die Wirkung von Paraflow. Vff. 
bestiitigen dio stockpunktemiedrigende Wrkg. von Paraflow u. stellten weiter fest, 
daB der Effekt von Paraflow yon Ol zu 01 versehieden ist. Paraffinbas. Sehmieróle, 
die techn. entparaffiniert sind, erleiden boi einem Paraflowzusatz von 0,2—0,3% eine 
Stockpunktcrniedrigung von >  —8°. Sehwaeh entparaffinierte Sehmieróle scheiden 
yor Erreichung des Stookpunktcs nach Paraflow-Zusatz fein krystallines Paraffin 
aus. Sehmieróle aus gemischtbas. Roholen yerhalten sieh bei der Paraflow-Behandlung 
wie paraffinbas. Ole. Asphaltbas. Rohole, die einen geringen Paraffingeh. besitzen, 
sind mit Erfolg der Paraflow-Behandlung zu unterzielien, wahrend Sehmieróle aus 
rein asphaltbas. Roholen, die effektiy kein Paraffin enthalten, immun gegen Paraflow 
sind. Vff. geben Viseositatsgrenzen an, in denen die Paraflow-Behandlung, besonders 
in Anwesenhcit von geringen Mengen Weiohparaffin, sehr erfolgreieh wirkt. Durch 
Paraflowzusatz von 0,3—2% wird dio Viseositat nur in den erlaubten Fehlergrenzen 
geandert. Ole fiir Dauerbetriob, sowie auch Transformatoren- u. Dampfturbinenole 
diirfen nicht mit Paraflow yersetzt werden, weil dadurch eino schnellere Alterung der 
Ole eintritt. Vcrkokungszahl u. Conradsontest steigen etwa um 10—50% nach Paraflow
zusatz gegeniiber den nicht yersetzten Olen. Zahlreiche Analysendaten im Original. 
(Petroleum 29. Nr. 23. Motorenbetriob u. Maschinenschmier. 6. 2—4. 7/6.1933.) K. O. M.

Francis J.Licata, Die Abkuhlungsgeschuńndigkeit ist ein wesentlicher Faktor bei 
der Herstellung von Schmierfetlen. Vf. zeigt, daB von 4 Faktoren dio einwandfreie Herst. 
yon Al-Stearatseifen abhangt, 1. vom Al-Stearat, 2. yon der Viscositat des Ols, 3. yon 
der Geschwindigkeit der Abkuhlung u. 4. vom Durchmisehen des Schmierfettes bei 
110° F, um die Struktur zu brechen. — Ais besondere Arboitsweiso gibt Vf. an, daB 
Al-Stearat u. 01 bei 275—300° F  gemiseht werden, dio Kiihlung erfolgt dann in 2 Stufen. 
Bis 160° F  kann schnell gekiihlt werden, aberj von 160° F  herunter auf 110° F, der 
krit. Tomp.-Zone muB langsam gekiihlt werden, um ein gleichmaBiges, weiches, halbfl. 
Prod. zu erhalten. Abbildungen, weitere Arbeitsyorschriften u. Versuohsresultato im 
Original. (Nat. Petrol. News 25. Nr. 23. 23—25. 7/6. 1933.) K. O. Muller .

J. MiiIIer und D.Wandycz, Uber den Einflu/3 des Paraffingehaltes auf die 
Beschaffenheit der StraPenbauasphalte. Verss. der Vff. ergaben, daB das Entparaffinieren 
der Asphalte, wie auch die Erhohung des Paraffingeh. fiir den Asphalt nicht von wesent
licher Bedeutung sind, u. daB dossen Eigg. nieht yerschlechtert werden. Das Wesen 
des Problems muB yielmehr in der Erforschung der Eigg. bzw. chem. Zus. des bitu- 
minósen Materials selbst liegen. Durch entspreehende Verarbeitungsprozcsse kann 
auch aus paraffinreichem Roliol Asphalt von brauehbaren Eigg. hergestcllt werden. 
(Asphalt u. Teer. StraBenbautechn. 33. 421—24. 21/6. 1933. Lemberg, Techn. Hooh- 
schule.) CONSOLATI.

—, Fliissiges Asphaltmaterial fu r SlrafSenbau. Vorgeschlagene Spezifizierung. 
Zusammenstellung der A. S. T. M.-Priifmethoden sowie tabellar. Wiedergabo der yor- 
geschlagenen Normen fiir fl. AsphaltstraBen-Baumaterialien. (Nat. Petrol. News 25. 
Nr. 20. 40—41. 17/5. 1933.) K. O. Mu ller .

Otto Huber, Die Kaltmischung und der Kalteinbau von Teer- und Asphalt-Teer- 
feiitbeion und deren Verwendung zum Aufbau leichler Decken. Analysendaten der Aus- 
gangsmaterialien u. von Ausbruchstiicken der fertigen YersuchsstraBendeeken, sowio 
Betriebserfahrungen werden mitgeteilt. (Asphalt u. Teer. StraBenbautechn, 33. 425 
bis 427. 21/6. 1933.) CONSOLATI.

Mallison, Neuere Arbeilen iiber Kaltteere. (Gas Wid. 98. 674—75. Gas J .  
202 (85). 862—64. 24/6. 1933. Berlin.) B e n th in .

Hans Wagner, Fortschrilte in der Chemie der Strafienteere und Strafienteeremul- 
sionen. Einteilung u. Priifung der StraBenteero naeh den Normen des Deutschen 
StraBenbauverbandes, Bitumenteere, Kaltteere, Teeremulsionen, freier Kohlenstoff 
im Teer. (Angew. Chem. 46. 263—69. 13/5. 1933. Niirnberg.) CONSOLATI.

R. Fussteig, Vbcr die Veredelung der paraffinhaltigen Roholriickstdnde zu guten 
SlrapenasphaUen. An Hand eigener Verss. stellte Vf. fest, daB nicht der Paraffingeh. 
bzw. der krystallin. oder amorphe Zustand des Paraffins fiir die Giite eines StraBen- 
asphalts maBgebend sind, sondern der Geh. an Asphaltogenen u. dio Anwesenheit 
von suspendiertem Koks. Ein zu hoher Geh. von letzterem macht den Asphalt rissig. 
Rohole, die keine Asphaltbasis besitzen, d. h. die keine Asphalte, sondern Koks ais 
Endprod. liefern, konnen im Laufe des Crackprozesses bei hoher Temp. u. unter hohem
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Druck Asphaltstoffe durch vcrschiedcne Umwandlungsrkk. bilden, (Teer u. Bitumen 31. 
191—94. 1/6. 1933.) Consolati.

Łeslie B. Bragg, Einiges iiber die Elementaranalyse von Kohle. Bcsprechung u. 
nomograph. Auswertung der von J . P. Ca l d e r w o o d  aufgestellten empir. Gleichungen 
zur Ermittlung der Elementaranalyse fester Brennstoffe aus der Immediatanalyse u. 
dem Heizwert. (Gas Age-Rec. 7 1 . 514—16. 20/5. 1933. Milford, Mass.) ScHUSTER.

E. S. Grumell und I. A.Davies, Eine neue Metlwde zur Bcrcchnung des Hen- 
werles von Kohle aus der Elementaranalyse. Die DuLONGsche Eormel Q — 80,80 C + 
344,6 (H — 0/8) +  25 S u. dio VONDRAĆF,Ksche Q =  (80,1 — 0,062 C)-C +  270 
(II — 0/10) -f  25 S zeigen yerschiedene Abweichungen von den beobachtcten Werten. 
Nach Diskussion dieser u. anderer (seltener benutzter) Formeln leiten Vff. eino neue 
ab: Q =  (3,635 H  -f  225,9) (C/3 +  H — (O — S)/8), die beriicksichtigt, daB der Warme- 
werfc von C : H  nicht konstant, sondern abhangig von der Zus. ist u. daB C u. H in 
Verbb. einen andercn Wiirmewert haben ais im elementaren Zustand. Die Abweichungen 
zwischen dem beobachtcten u. dem nach der neuen Eormel berechneten Wert sind 
zwischen 79 u. 92% C nie mehr ais 29 cal/g, wahrend sie nach der DULONGschen Formel 
bis 120, nach der VONDRACEKschen bis 72 cal/g betragen konnen. In einem Anhang 
werden 240 analyt. u. calorimetr. untersuchte engl. Kohlen aus allen Bezirken in bezug 
auf dio Giiltigkeit jener beiden Formeln zusammengestellt. Auch hier ist dic Von- 
DRAĆEKsche Formel der DuLONGschen etwas uberlegen. Bis 86% C gilt die DuLONGsche 
Formel sehr gut, ab 90% yersagt sio deutlich, die VondrACEKschc gibt fiir die ge- 
ringsten u. die hóchsten C-Gehh. zu groBe Werte. Dio C-Analyso ist ungenaucr, ais 
gomeinhin angonommen wird; ais Fehlergrenzo fiir den Hoizwert gilt 23 cal/g. Nament- 
lich bei der Analysenunsicherheit kann man keino genaue Ubereinstimmung zwischen 
den berechneten u. den beobachteten Werten erwarten. (Fuel Sci. Pract. 12. 199—203. 
Juni 1933. Winnington, Northwich, Iinp. chem. Ind. Ltd.) W. A. R o tii.

Fritz Eck, Uber die Wasserbestimmung in geologisch jungen Kohlen im inerlcn 
Gasstrom. Absorption des verdampfenden WT. mit CaCL liefert nach ubereinstimmenden 
Literaturangaben bessere Ergebnisse ais das Wagen des getrockneten Ruckstandes 
(Differenzmethode). Experimentelle Bestatigung beim Trocknen im C02-Strom. 
Besehreibung der benutzten Apparatur, die die gleichzeitige Ausfiihrung von zwei 
Bestst. gestattet. Mittcilung der Vers.-Ergebnisse; Vergleich mit der gewohnlichen 
Trocknung an der Luft bei 105°. Zusammenstellung von Elemcntaranalysen von Rein- 
kohlon auf Grund verschiedener W.-Best.: Trocknen an der Luft bei 105°; Trocknen 
im C02-Strom u. Auswagen des absorbierten W.; Differenzmethode. (Gas- u. Wasser- 
fach 7 6 . 477—78. 17/6. 1933. Karlsruhe.) ScHUSTER.

Kenneth A. Kobe und Elmer J. Arveson, Platiniertes Silicagel ais Orydalions- 
katalysator in der Gasanalyse. I. Oxydation von Wasserstoff und Kohlenoxyd. Mit
0,075% P t impragniertos Silicagel, wie es zur katalyt. Oxydation von SO, zu S03 
dient, gestattet WTasserstoff mittels eines ublichen CuO-Verbrennungsrohrchens in Ggw. 
einer hinreichenden Mengo 0 L, bei 100° quantitativ zu vorbrennen. CO wird bei dieser 
Temp. nicht angegriffen, w irkt aber ais Kontaktgift fiir die H2-Verbrennung. Bei 300" 
vcrbrenncn H2 u. CO. Vergleiche mit der Explosions- bzw. der CuO-Methode zeigen 
guto Ubereinstimmung. Oberhalb 300° werden auch Paraffin-KW-stoffe angegriffen, 
doch miissen erst weitere Vcrss. den Grad der Oxydation erweisen. (Ind. Engng. Chem., 
Analyt. Edit. 5 . 110—12. 15/3.1933. Seattle, Wash.) ScHUSTER.

W. Klempt und W. Riese, Die Bestimmung der Blausaure in Kokereigas und 
ahnlichen Gasen. Inhaltlich ident. mit der C. 1 9 3 3 . I. 1883 ref. Arbeit. (Ber. Ges. 
Kohlentechn. [Dortmund-Eving] 4. 255—63. April 1933. Dortmund-Eving u. Erken- 
schwick i. W.) SCHUSTER.

Carl Winning und R. M. Thomas, Vorhersage der Siabililat von Benzinen gegeniiber 
der AUerung. Wird Bzn. unter 100 Pfd./inch2 (7 at) 0 2-Druck bei 100° in einer Stahl- 
bombe gealtert, so absorbiert das Bzn. wahrend der Induktionsperiode keinen 02 u. 
der Druck halt sich auf dem Maximum. Sobald aber die Induktionsperiode beendet 
ist, setzt eine 0„-Absorption ein u. der Druck falit. Dio Zeit, die ycrstreicht zwischen 
dem Vers.-Bcginn u. dem Druckabfall (gemessen ais Zeit-Druck-Kurve) ergibt einen 
Wert, der ais MaBstab fiir die Stabilitat des Bzn. in Lagertanks dient. Der Druckabfall 
bei 100°, dor m it groBer Geschwindigkeit u. Genauigkcit gemessen werden kann (genaue 
Besehreibung der Apparatur u. der Arbeitsweise im Original), muB 2 Pfd./inch2 be
tragen, bei Vergleichsverss. mit ahnlichen Benzinen. Druckabfallbestst. bei Tempp- 
unter 100° ergeben abweichende Werte u. die Niitzlichkeit dieser Bestst. muB erst



1933. II. HXI3t. B r e n n s t o f f e . E r d ó l . M in e r a l Ol e . 969

noch bewiesen werden. Unter den vielen Alterungsunterss. (Lit-eraturiibcrsicht im 
Original) gibt nach Ansicht der Yff. keine in so kurzer Zeit eine so treffende Yorher- 
sage iiber den Widerstand, den Benzine der Alterung entgegensetzen, wie die be- 
schriebene Arbeitsweise. — Wenn der bekannte Kupferschalentest mit dcm Druck- 
abfalltest yerbunden wird, so ist es nach Ansicht der Vff. móglich, genaue Vorhersagen 
uber das Alterungsyerhalten von Motortreibstoffen zu machen. Unterss. in dieser 
Richtung werden weitergefiihrt. Vers.-Resultate auf Diagrammen mit Auswertung 
im Original. (Ind. Engng. Chem. 2 5 . 511—16. Mai 1933.) K. O. M u l l e r .

Charles WirthHI und M. J. Stross, Bestimmung ton Schwcfcl und Chlor in 
Gasolin. Die Probe wird in einer A.S.T.M.-Lampe yerbrannt, die Verbrennungsgaso 
werden durch eine Na2C03-Lsg. bekannten Geh. geleitct. Titration des unverbrauchten 
Na2C03 mit 0,0623-n. H2S04 u. Methylorange: Gesamtsaurc (S , Cl). Titration des Cl 
mit 0,1-n. AgN03 u. K2CrO., nach M o h r . S aus der Differenz. Zusammenstellung 
yon Vergleiehanalysen von Gasolinen mit 0,005—0,328% S nach Zusatz yerschiedener 
organ. Cl-Verbb., entsprechend einem Cl-Geh. in don Gasolinen von 0,017 bis 0,390°/„. 
Gute Obereinstimmung; ebenso mit der S- u. Cl-Best. bei der Verbrennung mit 0 2 in 
der Bombę. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5 . 85—87. 15/3. 1933. Chicago,
111.) S c h u s t e r .

—, Giiletafeln fiir Mineralólraffinate. Gegeniiber den Angaben yon K admer 
(ygl. C. 1 9 3 3 . I. 3836) wird festgestellt, daB nach dem heutigen Stand der Technik 
physikal. u. chem. Konstanten allein, ohno prakt. Erprobung, niemals einen MaBstab 
fur die Giite bzw. den Wert eines Schmieróls angeschen werden kónneri. Eine allgemeino 
Klassifikation von Olen ist unmoglich, da wegen der ganz yerschiedenen Anforderungen 
der cinzelnen Verwendungszwecke, dio Gesichtspunktc nicht einheitlich sein konnen. 
Die von K admer aufgefiikrten 16 Kennzalilen stehen zueinandor in keiner Bolation. 
(Petroleum 2 9 . Nr. 23. Motorenbetrieb u. Maschincnschmicr. 6 . 6. 7/6. 1933.) K. O. Mu.

V. Philippovich, Neuere Untersuchungstcrfahren zur Bestimmung der Ruckstands- 
bildnng ton Motoranolen. (Erdól u. Tecr 9 . 236—37. 253—54. 267—68. 15/6. 1933. —

G. E. Klinkmann, Dic Brecliung ton Bilumcnemulsionen. Eine Bestimmungs- 
mdhode. Der zur Brechung der Emulsion verwandtc Split von 1,2 bis 2 mm Korn- 
grófle wird nicht in gewogener, sondorn in gemessener Mengo angewandt. 40 ccm 
Emulsion werden mit der 30 ccm entsprechenden Menge Split 1 Stde. in einer Schiittel- 
maschine geschiittelt. Dic Mischung wird dann durch einen BuCHNERsohen Trichter 
filtriert u. dio im Filtrat enthaltene Bitumenmenge (Best. nach MARCUSSON) mit der 
in der Emulsion enthaltenen yerglichen. Das Ausschen des Filterriickstandes, dem 
man durch Absaugen mittels W.-Strahlpumpe noch einen Teil der Emulsion entziehen 
kann, gibt wertvolle Anhalte fiir die Praxis. Es wurdo eine groBo Anzahl Verss. mit 
yerschiedenen Emulsionen u. yerschiedenen Splitsorten gemacht. (Asfalti, Bitumi, 
Catrami 5. 65—73. Sesto San Giovanni.) Consolati.

Franz Bauerfeld, Beitrag zur Frage der Eignungsprufung von StraPenteeren. 
Physikal. Grundlagen der Eignungsprufung; Verh. des Tecres in der StraBe. Naehweis 
der Aufnahme von leichteren Bestandteilen des Teeres im Gegensatz zu Asphalt durch 
das Gestein. Priifyorschlago. (Asphalt u. Tecr. StraBenbautechn. 3 3 . 405—09. 14/6. 
1933. Duisburg.) Be n t h in .

E. Ohse, Trennung des freien Kohlenstoffes von den Mineralstoffen bei der Unter- 
suchung ton Teerdeeken und Teermineralgemischen. Vf. gibt die Arbeitsweise fur die 
in den „Richtlinien der Studiengesellschaft fiir AutomobilstraBenbau" angegebene 
Methode. Danach ycrfiihrt man so, daB die durch Extraktion mit einem der bekannten 
Losungsm. von den 1. Teerstoffen befreiten Mineralien (ohne Fuller) nach dem yolligen 
Abdunsten des Losungsm. u. Wagung zunachst zur Entfernung der gróbsten Anteilo 
an freiern C auf einem Sieb von ca. 1 mm Jlaschenweite abgesiebt werden. Hierauf 
wird mit einer 3—5°/0ig. Kaliseifenlsg. l/2 Stde. ausgekocht, wobei gut umgeruhrt 
wird. Nach dem Erkalten wird durch ein Sieb von 900 Maschen/qcm abgegossen, 
wobei der in der Seifenlauge suspendierto freie C durchs Sieb geht. Zum SchluB wird 
noch bis zur Seifenfreiheit nachgewaschen u. bei 110° in einem Trockcnschrank ge- 
trocknet. Der Prozentgeh. des Teeres an freiem C ergibt sich aus der Beziehung des 
ermittelten Gewichtes an freiem C zu domjcnigen des Gesamtteers. (Asphalt u. Tecr. 
StraBenbautechn. 3 3 . 441—43. 28/6. 1933. Dusseldorf.) Co n s o l a t i .

Karl Fiirst, Zur Schwefelbestimmujig in Asphalten. Vf. fand bei parallcl in yer
schiedenen Bitumensorten gemachteu Schwcfelbestst. nach E schka-RoTIIE, F eig l-

C. 193 3 . I. 879.) K. O. Mu l l e r .
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SC H O ER , L a n t - E c k l  u. C a r i u s ,  daB die trockenen AufschluBformen niedrigere 
Schwefolwerte ergeben ais dio Verbrennungsmothode. Die Differenzen sind bei der 
E S C H K A -M e th o d e  groBer ais nach F e i g l - S c h o r r  u .  fiibrcn z. T. zu unbrauehbaren 
Werten. Bei niedrigem Schwefelgeh. u. bei Abwesenheit yon fliichtigen S-Vetbb. ist 
die Methode nach E s c h k a - R o t h e  brauchbar u. liefert oft gute Resultate. In jedem 
Falle sind die V©rbrennungsmethoden vorzuziehen, wio auch in don Vorschriiten fur 
die Priifung von Asphalt u. Teer DEST 1995 der Verbrennungsmethodo der Vorzug 
gegeben wird. (Petroleum 29. Nr. 17. 1— 3. 26 /4 . 1933. Wien.) CONSOI.ATI.

James John Cantley Brand und Bryan Laing, London, Steigerung des Flkjl- 
rermogens pulrerfórmigcr Brennstoffe. Man preBt in die pulyerformigen, in einem Be
halter befindlichen Brennstoffe ein inertes Gas yon solchem Druck ein, daB der Gegen- 
druck des Gewichtes uberwunden u. der Gaszwischenraum zwischen den Teilchen um 
etwa 30% yergróBert wird. Danach wird die M. durch Druck von obcn entleert. (Can. P. 
294994 yom 27/4 . 1927, ausg. 19/11. 1929.) D e r sin .

Kohlenveredlung und Schwelwerke Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zumYor- 
behandeln backender Kohle vor ihrer Verschwelung oder Verkokung in engen, auficn be.- 
heizłen Bohren. Vorf. zum Vorbehandeln backender Kohle, die in engen Rohrea ohne 
oder nahezu ohne ein besonderes Tragergas yerschwelt oder yerkokt werden soli, dad. 
gek., daB das Gut auf seinem Wege zu den Behandlungsrohren iiber Rostfliichen ge
leitet wird, durch dereń Offnungen die zur Yorbehandlung dienenden, sauerstoffhaltigen,
h. Feuerungsabgase dem Gute derart zugefiihrt werden, daB eine innige u. rasche 
Durchmischung stattfindet. (D. R. P. 578564 KI. lOa vom 11/7. 1930, ausg. 15/6. 
1933.) D e r sin .

Julius Pintsch Akt.-Ges., Berlin, Vorrichlung zur Herstellung eines Gasgemisches 
bestimmter Temperatur nach Pat. 572942, gek. durch eine Gasableitung, durch die ein 
Teil des Verbrennungsgases nach dem durch Rekuperaturwrkg. erfolgten Wanneaus- 
tausch zwischen heiBerem Verbrennungsgas u. kiihlerem zersetzbaren Gas fiir andero 
Zwecke abgeleitet wird, wahrend der andere Teil dem zersetzbaren Gas zugefiihrt wird, 
(D. R. P. 574 159 KI. lOa yom 25 /10 . 1929, ausg. 10/4 . 1933. Zus. zu D. R. P. 572 942; 
C. 1933. I. 3846.) DERSIN.

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Gross, Leuna), 
Belrieb von Abstićhgaserzeugem, 1. dad. gek., daB die Feuerzone nur zeitweise auf solchen 
Tempp. gehalten wird, daB eine Verfliissigung der Sehlacke stattfindet, wahrend in 
der ubrigen Zeit die Feuerzone mit wesentlich niedrigeren Tempp. betrieben wird. —
2 . dad. gek., daB dio Steigerung der Temp. durch Erhohen des 0 2-Geh. im Yergasungs- 
mittel yorgenommen wird. (D. R. P. 577 725 KI. 24 e vom 22 /12 . 1931, ausg. 3/6. 
1933.) Drews.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Fritz Winkler 
und Paul Feiler, Ludwigshafen a. Rh. Herstellung olefinreicher Gase. Kleinkórnige 
bituminóse Kohle wird schnell auf wenigstens Rotglut erhitzt, indem man sie iiber 
hocherhitzte Fliichen rinnen laBt, wobei das Absitzen in der Rk.-Zone yerhindert 
wird. Das entwickelte Gas wird so schnell ais mogl:ch aus der Rk.-Zone entfemt u. 
gekuhlt. (Can. P. 294 943 yom 3 /1 . 1929, ausg. 19/11. 1929.) Dersin-

Union Carbide and Carbon Research Laboratories, Inc., New York, ubert. 
yon: George C. Quelch, Oakmont, Verwendung und Lagern ton Naturgas. DasNatur- 
gas wird zuniichst in einem Dreistufenkompressor auf einen Druck von ca. 1500 Piund 
je Quadratzoll gebracht, dann durch einen Kiihler u. anschlieBend durch einen der 
Abscheidung des Kondensates dienenden Behalter geleitet. Nunmehr stromt das Gas 
durch zwei hintereinander geschaltete, mit stiickigem KOH beschickte Behalter, von 
denen der erstero mit Kuhleinrichtung yersehen ist. Von dieser Trockenanlage gelangt 
das Gas in den Lager- oder Transportbehiilter, in denen sich am Boden geringe Mengen 
yon stiickigem KOH befinden. Die Behalter werden unter einem Druck von 2000 Pfuiw 
je Quadratzoll gefiillt. Das Gas kann zum autogenen Schneiden von Metallen Ver- 
wendung finden. (A. P. 1907 579 yom 10/11. 1928, ausg. 9/5 . 1933.) Drews.

John L. Rich. Ottawa, V. St. A., Gewinnung von Bohpetroleum aus dlfiihrenden 
Schichten. Man treibt einen Schacht durch die Schicht, fiihrt eine groBe Zahl seitlicher 
Kanale durch oder iiber die ólhaltige Schicht u. treibt von diesen Drainagekanale in 
dio Schicht. Das Ol sammelt sich in dem Schacht u. wird aus diesem ausgepumpt. 
(Can. P. 294250 vom 9 /7 . 1928, ausg. 2 9 /10 . 1929.) Dersin.
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Standard Oil Development Co., ubert. von: Warren K. Lewis, Newton, 
Pumpen von Dampfen unter hohem Vakuum. Bei einem Verf., bei welchcm kondensier- 
bare Dampfe, z. B. Ol- u. Benzindampfe aus Bohrlochem, von einer Vakuumpump© 
angesaugt u. adiabat. komprimiert werden, wobei sie kondensiert werden, wird den 
Dampfen auf der Vakuumseite nichtkondensierbares Gas zugesetzt. (A. P. 1877 915 
rom 28/7. 1928, ausg. 20/9. 1932.) W a l t h e r .

Standard Oil Development Co., ubert. von: Warren K. Lewis, Newton, Ge- 
winnung von Kohlenwasscrstoffm aus Bohrlochem. Die KW-stoffe, welche von einer 
Vakuumpumpe aus Bohrlochem abgesaugt werden, werden vor der Pumpe mindestens 
soweit erwarmt, wie ihrem Taupunkt bei dem auf der Vakuumseite herrschenden Druck 
cntspricht. (A. P. 1877 916 vom 28/7. 1928, ausg. 20/9. 1932.) W a l t h e r .

Foster Wheeler Corp., New York, ubert. von: John Primrose, Richmond, 
Fraktionieren von Kohtenwassersloffdampfen. Die auf einer Spaltblase angeordneto 
Kolonne besteht aus einem oberen der Fraktionierung u. einem unteren der Dest. 
dienenden Teil. In  den unteren Teil wird auf die pfanncnformigen (Juerbodcn durch 
VerteiIungsrohre Rohol eingespritzt. Die Qucrbóden in beiden Teilen der Kolonne 
sind so eingerichtet, daB die aufwarts strómenden Diimpfe mit dem abwarts flieBenden
01 in innige Beriihrung kommen. (A. P. 1897 766 vom 31/1. 1925, ausg. 14/2.
1933.) W a l t h e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entschwefcln von Kohlenicasser- 
sloffen. Dio KW-stoffe werden mit H2 oder diesen enthaltenden Gasen iiber unter den 
Rcaktionsbedingungen bestiindige Metallsulfide geleitet u. unter solchen Bedingungcn 
von Druck u. Temp. behandelt, daB prakt. keine Spaltung oder Hydrierung der K W - 
stoffe eintritt. Benutzt werden im besonderen Mo-, Ni- u. W-Sulfide, welcho auf 
Tragern niedergeschlagen sind. (Holi. P. 28 432 votn 1/G. 1928, ausg. 15/12. 1932.
D. Prior. 24/6. 1927.) W a l t h e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alwin Mittasch, 
Mannheim, Georg Stern, Neckargemund, und Ernst Galie, Brunn), Verfahren zum 
Spalten von Kohlenwasserstoffolen durch Erhitzen in Abwesenheit solcher Metalle, wie 
Eisen oder nicht hochlegierter Stiihle, an denen bei der Spaltung Kohleabscheidung 
erfolgt, dad. gek., daB bei der Spaltung der Ole Titan, Zirkon, Thorium oder dio Elemente 
Bor oder Silicium  bzw. dereń Legierungen ais Katalysatoren benutzt werden. — Man 
erhalt z. B. bei der Dest. eines Braunkohlengeneratorteeres, der 20% łJis 300° sd. Anteile 
enthalt, bei 400° u. unter 5 a t Druck in Ggw. von 5%  metali. Ti ein Prod., das 50% 
bis 300° sd. Ole enthalt. (D. R. P. 578 504 KI. 23b vom 2/5. 1926, ausg. 14/6.
1933.) D e r s i n .

Vere B. Browne, Brackenbridge, V. St. A., M  incralól spal lun tj. Zur Herst. von 
Crackrohren soli eine Stahllegierung venvendet werden, die bis 1% C, 8—16% Cr u. 0,5 
bis 5% W, insbesonderc 0,1%  C, 12—14% Cr u. 2—4%  W enthalt. (A. P. 1 908 889 
vom 1/9. 1931, ausg. 16/5. 1933.) D e r s i n .

Comp. des Produits Chimiąues et Raffineries de Berre, Frankrcich, Spaltung 
von Kohlenuusserstoffólen. Man blast aus einer Diiso mittels C02 ein vorgewarmtes 
Gasol in einen mit einer Spirale aus verzinntem Eisenblech versehenen, auf 400° erhitzten 
Rk.-Turm. Durch die C02 soli nach der Gleichung: CO, +  H2 =  CO +  H20  aus den 
KW-stoffen H2 u. CO abgespaltcn werden, so daB man weniger mit H2 gesatt. KW-stoffe 
mit einer geringeren Zalil an C-Atomen erhalt. Aus Gasol erhalt man z. B. bei 400° 
16% leichte KW-stoffe, die unter 200° sieden, u. 14—18% gasfórmigo Athylen-KW- 
stoffe, die von Br u. HJSOt absorbierbar Bind. (F. P. 742 105 vom 28/11. 1931, ausg. 
28/2. 1933.) D e r s i n .

Henry Dreyfus, London, Thermisclie Spaltung von Mineralólen. Zur Aufspaltung 
des Oles dient eine Vorr., in der das Ol durch einen engen, etwa 1—6 mm weiten, aus 
konzentr. Rohren gebildeten ringformigen Raum, der von beiden Seiten beheizt wird, 
geleitet wird, wobei Katalysatoren, wio Nickcl, Kupfer, Eisen oder Eisenlegierungen 
mit Chrom u. Nickel verwendet werden konnen. Man kann bei Tempp. von 650—800° 
auf diese Weise Athylen erzeugen, ebenso kann man bei Tempp. von 350—450° Essig- 
saure in Essigsaureanhydrid iiberfuhren. (E. P. 390 846 vom 1/10. 1931, ausg. 11/5.
1933. F .P . 742 333 vom 8/9. 1932, ausg. 4/3. 1933. E. Priorr. 30/9. u. 1/10.
1931.) D e r s i n .

Texas Co., New York, ubert. von: Guy Oran Shefstead, Craig, V. St. A., Crack- 
verfahren. Man dest. ein niedrig sd. Anteile enthaltendes Rohól unter geringerem, ais 
bei der Crackung ublichem Druek, so daB die leichten Anteile abdest., u. verwendet
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das hoher sd. Ruckstandsol ais Ausgangsmaterial in einer Crackanlage. Die hier er
haltenen Ole u. Dampfe werden unter Druck in Ruckstandsol u. in Rohbenzin zerle"t. 
Letzterer wird in die unter niedrigerem Druck arbeitende Dest.-Anlago eingefuhrt, 
so daB aus dem Riicklauf weitere leicht sd. Anteile gewonnen werden, wahrend der 
Riickstand zusaumien mit dem iibrigen Ol der Crackanlage zugefiihrt wird. (Can P 
297119 vom 31/1. 1929, ausg. 28/1. 1930.) D e r s in . '

Pierre Guichard, Frankreieh, Gracbierfahren. Das zu spaltende Ol wird bei 
hohem Druck von etwa 45 a t in einer Rohrschlange u. in Olblasen allmahlich stufen- 
weise auf 300—380“ vorgewarmt u. dann in engen, einzeln aussehaltbaren u. aus- 
weehselbaren Spaltrohren bei etwa 400—440° gecrackt u. anschliefiend fraktionicrt. 
(F .P . 739 566 vom 5/10. 1931, ausg. 13/1. 1933.) D e r s in .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Charles D. Bayne, 
Behandlung von Ólen. Um die Gefabr einer plótzlichen, explosionsartigen Verdampfung 
von W. in Spaltkammem, welche durch Einleiten von W.-Dampf aufgeheizt wurden 
u. in denen sich daher am Boden Kondcnswasser angesammelt haben kann, zu beseitigen, 
wird das erhitztc Ol derart in die Spaltkammer eingefuhrt, daB es sofort mit groBer 
Strómungsgeschwindigkeit auf die tiefsten Stellen des Bodcns der Spaltkammer trifft. 
(A. P. 1899 889 vom 25/4. 1929, ausg. 28/2. 1933.) W a l t h e k .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Nathaniel E. Loomis, New Jersey, 
V. St. A., Zerlegung ton Crackprodukte.n. Die von der Crackanlage kommenden h. 
Dampfe werden in einem Absoheider in einen teerigen Riickstand u. in Oldampfe zer- 
legt, die einer Fraktionierkolonne zugefiihrt werden. Der Kolonnenriicklauf wird im 
Warmeaustausch m it den ankommenden Prodd. aufgeheizt u. unter Verwendung einer 
weiteren Kolonne dcst. u. fraktionicrt. (A. P. 1 899 897 vom 22/10. 1927, ausg. 28/2.
1933.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., New York, iibert. von: Frank A. Howard und 
Nathaniel E. Loomis, V. St. A., Crackterfahren. D a s  Rohol wird in einer im Dephleg- 
mator wirksamen Rohrschlange vorgewarmt u. in einer Crackschlange auf Spalttemp, 
erhitzt. Das Ó1 tr itt dann in einen mit 01 teilweise angefullten Verdampfer unter den 
Olspiegel, wobei gleichzeitig der Dephlegmatorrucklauf mit eingeleitet wird. Dio 
Oldampfe treten in einen unter gleiehem Druck stehenden Dephlegmator u. von dort in 
eine Fraktionierkolonne, in die ais Heizmittel gleichzeitig ein Teil h. Ruekstandsot 
aus dem Yerdampfer eingebracht wird. (F. P. 649 348 vom 21/2. 1928, ausg. 20/12.
1928. Can. P. 296 040 vom 8/2. 1928, ausg. 24/12. 1929.) D e r s i n ,

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Jean Delattre-Seguy, V. St. A., 
Crackterfahren. Man erhitzt das Ol unterhalb des Zersetzungspunktes u. laBt es darauf 
in diinner Schicht iiber eine Flachę flieBen, die nur durch strahlende Warme erhitzt 
wird, wobei die Spaltung eingeleitet wird. Darauf leitet man die Dampfe in eine Spalt
kammer, wo die Crackung beendet wird u. unterwirft die gebildeten Dampfe der frak- 
tionierten Dest. (A. P. 1897593 vom 4/4. 1927, ausg. 14/2. 1933.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff, V. St. A., 
Spaltung ton Rohpctrolcum und Erzeugung von acetylenhaltigen Gasen. Die bei der 
Crackung von Rohol erhaltenen nicht kondensierbaren Gase werden eventuell mit 
Naturgas gemischt u. unter Druck durch eine auf 1200—1850° F. h. Rohrschlange 
gefiihrt u. darauf bei Unterdruck in einer Rk.-Kammer der Einw, von ultravioletten 
Śtrahlen ausgesetzt u. fraktioniert. Man erhalt <zce<t/Ze»haltige Gase u. ein fl., an Bzl.- 
KW-stoffen reiches Dest. (A. P. 1904362 vom 8/4. 1931, ausg. 18/4. 1933.) D e r s in .

Silica Gel Corp., Baltimore, iibert. von: Gerald C- Connolly, V. St. A., Gwinnung 
fon Olefinen am  Crack- oder Koksofengas. Man behandelt das Gas zunachst mit einem 
festen Absorptionsmittel, wie akt. Gcle oder akt. Kohle, um leichto KW-stoffe zu ent- 
fernen, erwarmt es auf 350° u. fiihrt es in eine Katalysatorkammer, in der die S-Verbb. 
an Katalysatorcn, z. B. akt. Gelen, insbesondere SiO.., das mit Fe„03 impragniert ist, 
in H.,S iibergefuhrt werden. Das Gas wird dann auf etwa 200“ abgekiihlt u. durch 
Oberleiten unter Zusatz von Luft iiber den gleichen Katalysator entschwefelt, indem 
Ih S  in S  iibergefuhrt wird. Das Gas wird dann getrocknet u.~in konz. 7/2.SO, eingeleitet, 
wodurch die Olefine in Alkylschwefelsduren ubergefiihrt werden. (A. P. 1 909 811 ^om 
19/5. 1930, ausg. 16/5. 1933.) D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, u n d  George Frederick Horsley, 
Norton-on-Tees, Gewinnung ton Athylen. Zur Gewinnung v o n  Athylen a u s  C rack g asen , 
d ie  n o c h  a n d e r e  Olefine, b e s o n d e r s  Propylen, e n t h a l t e n ,  w a s c h t  m a n  d a s  Gas b e i D rucken  
v o n  o b e r h a lb  10 a t  m i t  e in e r  K e r o s i n f r a k t io n ,  d ie  z w is c h e n  200 u .  300° s ie d e t.  D abei
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bleibt das Ałhylen ungel. zuriick. (E. P. 390 863 vom 13/10. 1931, ausg. 11/5.
1933.) D e r s i n .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Gewinnung von Butylen. 
Zur Gewinnung von a -Butylen u. Isobutylen aus Craokdestillaten unterwirft man eine 
geeignete Rohfraktion der fraktionierten Dest. in 4 hintereinander gesehalteten 
Kolonnen. Man erhalt eine Eraktion mit mehr ais 80% der Olefine, die sich zur Herst. 
von Butylalkohol eignet. (F. P. 740 837 vom 29/7. 1932, ausg. 1 2. 1933. A. Prior. 
29/7. 1931.) D e r s i n .

Rubin Lipszyc, Frankreieh, Raffination von Kohlenwasserstoffolen. Die KW-stoffe 
werden in einer gesehlossenen, mit Riihrern yersehenen Apparatur mit Saure u. Lauge 
ohne Luftzutritt gewaschen u. nach Abtrennung der Reinigungsfll. durch eine Filter- 
presse gefiihrt, um die suspendierten teerartigen Bestandteile abzutrennen (Zeichnung). 
(F. P. 737 008 vom 12/5. 1932, ausg. 6/12. 1932.) D e r s i n .

Mathieson A łkali Works, New York, iibert. von: Maurice C. Taylor, V. St. A., 
Raffination ton leichten Petroleumdeslillaten. Zur Entfernung von Schwefclyerbb, 
behandelt man das 01 mit einer sauren Lsg. von Chloriten der Alkalien oder Erdalkalien,
i. B. Ca(C102)2, gegebenenfalls unter Zusatz von Salzen der Chlorsdure. (A. P. 1 908 273 
vom 17/4. 1930, ausg. 9/5. 1933.) D e r s i n .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. von: Albert N. Belcher
und Donald B. Nutt, Segundo, V. St. A., Raffination von Mineralólen. Bei der Behand- 
lung yon Olen mit wiederholt yerwendeter, schwarzer Z/2«S'04 erhiilt man klare u. helle 
Ole, wenn man das Ol von der Saure u. dem Saureschlamm trennt u. darauf zur E nt
fernung von suspendiertem C durch eine Schicht fester Fullstoffe, z. B. Steine oder 
Porzellanteilchen, filtriert. (A. P. 1 911 419 vom 13/6. 1932, ausg. 30/5. 1933.) D e r s i n .

Socony-Vacuum Corp., New York, iibert. yon: James B. Rather, Leslie
C.Beard jr., Brooklyn, und Orland M. Reiff, New York, V. St. A., Verhinderung 
der Verfdrbung von leichten Kohlenwasserstoffolen. Man setzt dem Ol eine Lsg. eines 
Alkaloids in einem aliphat. Alkohol zu, z. B. eine Lsg. von Brucin oder Nicotin in 
Butanol in einer Menge von etwa 1:50000 zu. (A. P. 1 909 985 yora 26/11. 1926, 
ausg. 23/5. 1933.) D e r s i n .

Filtrol Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Walter S. Baylis und 
Daniel S. Beiden, V. St. A., Entfarbung von Mineralólen. Man B tellt ein Gemisch 
von Bleicherde, W. u. Mineralol her, yersetzt clie Mischung gegebenenfalls noch mit 
U1S01 u. yerriihrt sie mit dem Ol, das darauf auf 250—750° F  erhitzt wird, wodurch 
das W. yerdampft wird. Danach wird erneut Bleicherde zugesetzt u. auf niedrigere 
Temp. weitererhitzt, worauf die Bleicherde u. das 01 getrennt werden. (A. P. 1 898 165 
vom 14/5. 1929, ausg. 21/2. 1933.) D e r s i n .

Commercial Solvents Corp., Terre Haute, iibert. yon: Max Goebel, V. St. A., 
lłeaktivierung von gebrauchter Filtererde. Man wascht yerbrauchte Bleicherde mit einer 
Mischung von je einem Teil Aceton, Methanol u. Bzl. u. 3 Teilen Bzn., trennt yon der 
Erde ab u. wascht mit Bzn. nach. (A. P. 1 905 087 vom 19/6. 1930, ausg. 25/4.

Gewerkschaft Matliias Stinnes, Essen, Ruhr, Verfahren zum. Reinigen von 
Urteerbenzinen mittels verdiinnter Schwefelsdure, dad. gek., dafi eine Waschsaure mit 
einem Geh. von hochstens 86% H2S04 zur Behandlung des Waschguts yerwendet, 
hierauf abgetrennt u. das Waschgut sodann nach erfolgter Naehwasche mit W. einer 
Alkalibehandlung bei erhóhter Temp. unterworfen u. schlieBlich dest. wird. — Durch 
die alkal. Nachwaschung in der Warme werden dio yorhandenen Sulfosauren zersetzt, 
so daB auch bei langerer Lagerung des Wasehgutes eine Vorfarbung oder Harzbldg. nicht 
eintritt. (D. R. P. 577 320 KI. 12 r  vom 12/9. 1925, ausg. 29/5. 1933.) D e r s i n .

Sinclair Refining Co., New York, tibcrt. von: Eugene C. Herthel, Chicago, 
Raffination von Rohbenzin. Dio von einer Dampfphase-Crackanlage kominenden Roh- 
benzindampfe werden in einem Fraktionierturm mit einem Riicklaufkondensat 
gewaschen, das yorher aus dem Dampfgemisch mittels eines Dephlegmators abgeschieden 
war, u. so yon hochsd. Anteilen bcfreit. Die Dampfe werden darauf durch eine Schicht 
Fullererde gefiihrt, in der ungesatt. u. yerliarzende AnteOe polymerisiert werden, u. 
darauf kondensiert. (A. P. 1 908 606 vom 14/9. 1928, ausg. 9/5. 1933.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: Jacąue C. Morrell, Chicago, 
Gewinnung von Leichtbenzin aus Spaltgasen. Die Spaltgase werden mit Absorptionsól 
gewaschen. Dieses Ol wird dann mit SpaltdSmpfen zum Warmeaustausch gebracht 
u. von dem aufgenommcnen Leichtbzn. befreit. Dann dient es zum Erwarmen yon

1933.) D e r s i n .
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Spaltbzn., um aus diesem die leichtesten, in dem Spaltbzn. nicht erwiinschten Anteiie 
zu verdampfen. Endlich wird das Ol wieder zum Absorbieren von Leichtbzn. benutzt 
(A. P. 1897 618 vom 25/11. 1929, ausg. 14/2. 1933.) W a l t h e r .

S. P. Bowser & Co., Inc., P ort Wayne, ubert. von: William P. Brace und 
Fernand E. Beluche, Buffalo, JDestillieren von gebrauchtem Benzin. Das unreine Bzn. 
flieBt durch den Kondensator in mittelbarem Warmeaustausch mit den aus der Blase 
kommenden Benzindampfen u., nachdem ihm in einem Abscheider ein Teil der festen 
Verunreinigungen entzogen worden sind, in die Blase. In  dieser taucht ein von W.-Dampf 
durchstromter u. von senkreehten Rohren durchsetzter Heizkorper in das Bzn. ein. 
Der in diesen Rohren entstehende Benzindampf trifft gegen ein Prallblech, bevor er 
in den Kondensator entweicht. (A. P. 1902538 voin 19/1. 1931, ausg. 21/3.
1933.) W a l t h e r .

Gulf Reiining Co., V. St. A., Verhinderung der Harzbildung in Benzin, Man
O setzt dem Bzn. eine geringe Menge von pori-Monooxynaphthalin (s.

nebensteh. Formel) zu, das durch Behandlung von a -Naphthol mit
I i 20l>/0ig. Eisenchloridhg. u. Estraktion des Reaktionsprod. mit Bzn.

gewonnen wurde. (F. P. 742006 vom 6/9. 1932, ausg. 25/2. 1933. 
A. Prior. 26/10. 1931.) D e r s in .

Hanseatische Mtihlenwerke A.-G., Hamburg, Verhinderung der Verharzung ton 
Benzin. Man setzt dom Bzn. geringe Mengen, z. B. 0,1—0,15°/o Phosphatide tier. oder 
pflanzlicher Herkunft zu, z. B. Lecithin aus Sojabohnen, Erbsen, Fischrogen oder Eigelb, 
entweder mit den begleitenden Ólen oder nach Ersatz letzterer durch hóhere Alkohole. 
Man kann in den Phosphatiden die ungesatt. Bindungen auch durch Hydrierung, 
Oxydation oder Halogenierung absattigen. (F. P. 744 594 vom 27/10. 1932, ausg. 
24/4. 1933. A. Prior. 28/10. 1931.) D e r s in .

Selden Co., Pittsburgh, ubert. von: Alphons O. Jaeger, Mount Lebanon, 
V. St. A., Verhinderung der Harzbildung in Motortreibmilteln. Man setzt dem Bzn. 
geringe Mengen von Imidinyerbb. zu, z. B. Phthalimidin, Oxyphthalimidin, Naphtłud- 
imidin, Succinimidin, Aihylphihalimidin, Meihanolphthalimidin, Athanolphthalmidin u. 
dereń Oxyderiw. (A. P. 1 908 705 vom 23/7. 1931, ausg. 16/5. 1933.) D e r s i n .

Ludwig Rosenstein und Walter J. Hund, San Francisco, V. St. A., Motorireib-
mittel. Man setzt dem Bzn. ais Antiklopfmittel Dianilinodisdenide zu, z. B. p-Dimtihyl- 
anilinodiselenid oder die entsprechende Athylverb., wie (C2H5)2:N-C6H4'Se-Se-
0 ,H 4 N :(02H5)!. (A. P. 1906 724 vom 27/8. 1930, ausg. 2/5. 1933.) D e r s i n .

Asiatic Petroleum Co., Ltd., London, Antiklopfmittel. D e m  Bzn. sollen ThaUium 
oder Thalliumwrbb., wio Thalliumbenzylat, -phenylathylat, -oleat, -amylalkóhólai, 
■athyl oder -acetoacetat in geringer Menge zugesetzt werden. (Aust. P. 8222/1927 Tom 
11/7. 1927, ausg. 15/5. 1928. E. Prior. 29/7. 1926.) D e r s i n .

Asiatic Petroleum Co. Ltd., London (Erfinder: Cyril Henry Barton), Motor- 
treibmittel. Bei dem Verf. des Hauptpat. sollen auBer ThaUium oder Thalhumyerbb., 
wie Thalliumbenzylat, -phenylathylat, -oleat, -amylalkoholat oder -athylacetoacetat, noeh 
aromat. Aminę, wie Anilin  oder Toluidin, oder aromat. Nitroverbb., wie Nitrobenzol, 
zugesetzt werden, um den Antiklopfwert der KW-stoffe zu erhóhen. (Aust. P-
15 128/1928 Tom 17/8. 1928, ausg. 11/8. 1932. E. Prior. 21/9. 1927. Zus. zu Austr. P.
8222/1927; vgl. vorst. Ref.) D e r s i n .

Asiatic Petroleum Co., Ltd., London (Erfinder: Alfred Charles Egerton und 
Cyril Henry Barton, England), Brennstoff. (Aust. P. 14 914/1928 vom 6/8. 1928, 
ausg. 11/8. 1932. E. Prior. 6/8. 1927. — O. 1929. I. 1177 [E. P. 300 156].) M. F. Mu.

Asiatic Petroleum Co. Ltd., London (Erfinder: Cyril Henry Barton), Motor- 
treibmittel. Bei dem Verf. des Hauptpat. sollen auBer Alkalimetallverbb. noeh aromat. 
Aminę, wie Anilin  oder Toluidin, oder Nitrobenzol zugesetzt werden, um den Anti
klopfwert der KW-stoffe zu erhóhen. (Aust. P. 15129/1928 vom 17/8. 1928, ausg. 
11/8. 1932. E. Prior. 11/1. 1928. Zus. zu Austr. P. 14 914/1928. vgl. vorst. Ref.) DERSIN.

„Yacco" S. A. F., Frankreich, Herstellung ton Schmiermitteln. Minerał, oder 
yegetabil. Schmieróle werden mit NHr Stearat u. -Oleat, gegebenenfalls unter Zusatz 
einer Metallseife, wie Cu-Oleat, oder einer Alkali- oder Erdalkaliseife in der W arnie 
vermischt. (F. P. 744 751 Tom 28/10. 1932, ausg. 26/4. 1933. Big. Prior. 1/3.
1932.) R i c h t e r .

Emanuel Revici, Rumanien, Herstellung von Schmierólen. Man behandelt Eoh- 
petroleum, besonders solches ruman. Herkunft, mit H2SOĄ, gegebenenfalls unter Zusatz 
osydierender Stoffe, wie Chromate, MnO., u. dgl., u". anschlieBend nach Abtrennung
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des ausgeflookten Asphaltes mit absorbierend wirkenden Stoffen, z. B. Bleicherden, 
gegebenenfalls unter Zusatz von Kalk, worauf man das ól durcb Dest. in Fraktionen 
zerlegt. (F. P. 742 257 vom 29/8. 1932, ausg. 3/3. 1933. Ruinan. Priorr. 3/8. u. 
13/8.1932.) ‘ ’ D e r s i n .

Standard Oil Development Co., iibert. yon: Alfred A. Wells, Roselle Park, 
V. St. A., Herstellung von Schmierólen. Man leitet ein Rohschmieról zweeks Erhitzung 
durch eine Rolirschlange u. von dort in einen Fraktionierturm, aus dem dic yerschiedenen 
Fraktionen abgezogen u. noch h. bei Tempp. yon 220 bis 450° mit Entfarbungsmitteln 
behandelt werden, worauf sie gekiihlt u. filtriert werden. (A. P. 1 904 183 vom 22/11.
1929, ausg. 18/4. 1933.) D e r s i n .

Edeleanu G. m. b. H., Deutschland, Exlraktion von Schmierólen mit flilssiger 
schwefliger Saure. Man lost in dem zu behandelnden hochviseosen Ol eine seiner maxi- 
malen Lóslichkcit entsprechende Menge fl. S 0 2 u. setzt dadurch die Viscositat soweit 
herab, daB die Extraktion des óles m it fl. schwefliger Saure im Gegenstrom móglicli 
wird. Man kann zur Extraktion auch Gemische von Bzl. u. S 0 2 verwenden. (F.P. 
740 989 yom 9/8. 1932, ausg. 3/2. 1933. D. Prior. 29/10. 1931.) D e r s i n .

Edeleanu G. m. b. H., Deutschland, Gewinnung von Schmierólen. Mincralóle 
werden zweeks Erhaltung hochvisco8er Schmieróle bei Tempp. iiber 0°, beispielsweiso 
bei 22—35° nach dem Edeleanuverf. behandelt. (F .P . 744 626 yom 27/10. 1932, 
ausg. 24/4. 1933. D. Prior. 5/11. 1931.) R ic h t e r .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Herstellung nicht 
oxydabler Sclimierole oder Transformatorenóle. Man untcrwirft ein an ungesatt. KW- 
stoffen reiehes Dampfphasecraekbenzin, das bis 75° sd., der Polymerisation, z. B. 
mit Uitromethan u. AlCl3 durch langeres Riihren bei gewóhnlicher Temp. u. dest. die 
nicht umgesotzten Anteile ab. (F. P. 743 789 vom 7/10. 1932, ausg. 6/4. 1933. 
Holi. Prior. 8/10. 1931.) D e r s i n .

Union Oil Comp. of California, V. St. A., Herstellung vcm Schmierólen. Eine 
Schmierolfraktion yon asphalthaltigem Rohól wird in fl. Propan gel., vom ungel. Asphalt 
getrennt u. zur Abschcidung von festem Paraffin tiefgekiihlt. Nach dessen Abtrennung 
wird die Lsg. mit Schwefelsiiure gewaschen u. m it Absorptionston nachbehandelt. 
Darauf wird das Propan yom Ól abdest. (F.P. 740 803 yom 20/7. 1932, ausg. 1/2.
1933. A. Prior. 4/8. 1931.) D E R S IN .

Indian Refining Co., V. St. A., Herstellung von Schmierólen mit niedrigem Stock- 
punkł. Man yersetzt eine Schmierolfraktion m it einem Gemiseh von Methylathylketon 
u. Toluol u. kiihlt tief, so daB sich das Paraffin ausscheidct. Das Zusatzmittel bietet 
den Vorteil, bis —40° homogen u. vollig mischbar mit den KW-stoffen zu sein. Man 
erhalt Schmieróle mit einem Stockpunkt yon —23° bis —29°. (F .P . 741633 yom 
30/8. 1932, ausg. 16/2. 1933. A. Prior. 8/10. 1931.) D e r s i n .

Indian Refining Co., Lawrenceville, ttbert. von: Francis X. Govers, Wieder- 
gewinnung von Losungsmiłteln aus Kohlenwasserstoffólen. Dio Dampfe von Aceton 
u. Bzl., welcho dadurch entstehen, daB mit einem Gemiseh dieser Lósungsmm. be- 
handelte Schmieróle in einen Verdampfer u. in diesem iiber erhitzte Róhren geleitet 
werden, werden unter einem Druck kondensiert, der hoher ist ais der in dem Verdampfer 
herrschende Druck. (A. P. 1 897 979 yom 7/5. 1931, ausg. 14/2. 1933.) W a l t h e r .

Soc. Normande de Produits Chimiiiues, Frankreich, Pulrerfórmiges Schmier- 
mittel zum Ziehen, Walzen o. dgl. von Mełallen in der Kai te. Schmierfette, z. B. eine 
Mischung aus Talgfettsauren, Rapsól, Na- u. Al-Seife, werden mit pulyerfórmigen 
Stoffen, z. B. geloschtem Kalk oder CaC03, yermischt u. auf Walzenstiihlen oder ahn- 
liehen Vorr. bis zur Bldg. einer pulyerfórmigen M. behandelt. Das pulyerfórmige 
Schmiermittel geht beim Gebrauch durch den bei der Bearbeitung entstehenden Druck 
in eine pastóse M. iiber. (F. P. 745 652 yom 2/2. 1932, ausg. 15/5. 1933.) R i c h t e r .

Soc. Normande de Produits Chimiąues, Frankreich, Flussiges Schmiermittel 
zum Ziehen, Walzen o. dgl. von Mełallen in der Kalte. Das Schmiermittel besteht aus 
einer wss. Emulsion yon z. B. Talgfettsauren, Rapsól u. einer Na- oder Al-Seife, die 
auf die Metalle aufgetragen u. durch die bei der Bearbeitung auftretende Warme aus- 
gefloekt wird. (F. P. 745 653 yom 2/2. 1932, ausg. 15/5. 1933.) R ic h t e r .

Sharples Specialty Co., V. St. A., Herstellung entparaffinierter Mineralnie. Eine 
entsprechende Rohólfraktion wird mit Bleicherde, etwa 120 g je 1, yersetzt u. auf 
etwa 240—260° erwarmt, dann auf etwa 50° abgekiihlt u. mit etwa dem doppelten 
Vol. Bzn. verd. Dann wird langsam auf etwa 20° abgekiihlt, so daB sich die Ver- 
unreinigungen, nicht aber das Paraffin abscheiden, u. durch Filterpressen filtriert.
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Das Filtrat wird dann auf — 34 bis — 40° abgekiihlt u. zur Abtrennung des abgeschie- 
denen Paraffins zentrifugiert. Darauf wird das Bzn. abdest. (F. P. 739 062 vom 
24/6. 1932, ausg. 5/1. 1933. A. Prior. 25/6. 1931.) D e r s i n .

Deutsche Petroleum Akt.-Ges., Deutscbland, Entparaffinierung von Mineralolen. 
Man kuhlt das Ol auf Tempp. von — 10 bis — 30° ab u. vermischt es mit H^SO, von 90°/o 
u. hohcr, je nach der Art des Oles, u. zentrifugiert. Man kann das Ol vorher auch mit 
Losungsmm., z. B. Bzn. oder Oasól, verdiinnen. Man erhalt ein 01 mit sehr niedrigem 
Stockpunkt. (F. P. 743 776 vom 7/10. 1932, ausg. 6/4. 1933. D . Prior. 14/10.
1931.) D e r s i n .

Edmund Katz, Polen, Abscheidung von Paraffin, Ceresin u.dgl. ans paraffinischem 
Erdól durch Krystallisation bei tiefer Temp., nach Baffination der Ole mit HjSO, 
u. dgl., dad. gek., daB zwecks Herabsetzung der Yiscositat des Paraffinoles u. Er- 
niedrigung der Loslichkeit des Paraffins man dem Ol Kresol zusetzt, das sich im Paraffinfil 
gut lost, dagegen nur wenig Paraffin zu losen vermag. Zur Erhohung des Filtrations- 
yermogcns setzt man dem Ol Silicate, Naphthalin u. dgl. zu. (Polu. P. 16 738 yom 
10/11. 1928, ausg. 10/11. 1932.) S c h o n f e l d .

Edmund Katz, Lemberg, Schmieróle mit niedrigem Erstarrungspunkt aus paraffini- 
schem Erdól. Man vcrsetzt die Rolistoffe (Schmierol) mit Kresol u. trennt das Gemisch 
von Kresol u. Ol vom Paraffin durch Schleudern oder Filtration. (Poln. P. 16739 
yom 23/7. 1929, ausg. 10/11. 1932. Zus. zu Poln. P. 16 738; vgl. vorst. Ref.) S c h o n f .

Standard Oil Co., Chicago, ubert. von: John A. Anderson, V. St. A., Abscheidung 
von Paraffin aus Mineralolen. Man vermischt das Ol mit der 27»-fachen Menge eines 
Verdunnungsmittels, das aus 65°/o Bzl., 25—32°/o Aceton u. 3—10% Bzn. bestcht u. 
kuhlt das Gemisch auf — 10° F. ab. Darauf trennt man das ausgeschiedene Paraffin ab 
u. dest. das Verdiinnungsmittel von dem entparaffiniertcn Ol ab. (A. P. 1907 703 
vom 10/4. 1931, ausg. 9/5. 1933.) D e r s i n .

Standard Oil Co., V. St. A., Entparaffinierung von Mineralolen. Man yerd. das 01 
mit fl., bei gewohnlicher Temp. gasformigen Stoffen, wie Propan, Butan, Isobutan, 
Athylen, Propylen, Butylen, Isobutylen, gasformigen Athem  oder halogenierten KW- 
stoffen, bei Tempp., bei denen eine glatte Lsg. erfolgt, u. kuhlt das Gemisch langsam 
auf tiefe Tempp. von — 18 bis — 40° in gcschlossencn GefaBen ab, wobei man noch 
eine weitere Menge tiefgekiihlter Vcrdunnungsmittel zusetzen kann. Man erhalt Paraffin 
in groBen Krystallen u. nach Abdest. der Verdunnungsmittel Ole von niedrigem Stock
punkt. (F. P. 739 264 vom 29/6. 1932, ausg. 9/1. 1933. A. Priorr. 31/8., 26/10. 1931 u. 
18/3.1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Friedrich 
Goetze, Bruno Engel und Fritz Christmann, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur 
Abscheidung paraffin- oder wachsartiger Stoffe aus solche enthaltenden Kohlenwasseretoff- 
ólen, insbesondere zwecks Gewinnung paraffinfreier oder -armer Schmieróle, durch 
Abkiihlen nach Zusatz eines Stoffes, welcher die Fiillung von solchen Bestandteilen 
verz6gert, die die mechan. Abtrennung der abgeschiedenen Stoffe erschweren, dad. 
gek., daB man ais solche Zusatzstoffe durch Kondensation oder Polymerisation hoch- 
molekularer paraffin., insbesondere ganz oder yorwiegend aus Hart- oder Weichparaffin 
bestehender KW-stoffe oder dereń Deriyy., gegebenenfalls unter Zugabe cycl. KW-stoffe, 
erhaltene Prodd. yerwendet. — Man yersetzt z. B. eine von 200 bis 350° sd. Schmierol- 
fraktion mit einem Paraffingoh. von 22% mit der gleichen Menge Leuchtol u. etwa 0,5% 
eines durch Kondensation yon chloriertem Paraffin mit Naphthalin hergestellten Prod. 
Durch Abkiihlung auf — 15° erhalt man das Paraffin in gut filtrierbarer Form. 
(D. R. P. 578 505 KI. 23b yom 17/10. 1931, ausg. 14/6. 1933. F. P. 743 531 vom 
4/10. 1932, ausg. 1/4. 1933. D. Prior. 16/10. 1931.) D e r s i n .

Union Oil Comp. ol California, Los Angeles, V. St. A., ubert. von: Earle W- Gard, 
Palos, und Philip Subkow, Los Angeles, V. St. A., Herstellung von Asphalt. Zur Herst. 
eines kiinstlichen Asphalts wird ein KW-stoffól, z. B. Petroleum, mit einem sauerstoff
haltigen Gas, z. B. Luft, bei einer solchen Temp. yermischt, bei der das Ol zu Asphalt 
oxydicrt wird; die Gase u. Dampfe werden dann abgezogen u. z. T. kondensiert, u. 
das Kondensat wird wieder dem Ol zugefiihrt, das der Umbildung zu Asphalt unter- 
worfen wird. (A. P. 1 911114 vom 11/10. 1930, ausg. 23/5. 1933.) H e i n r i c h s .

Christian Kornelis Visser, Delft, Herstellung eines Asphaltgemisches. Asphalt- 
haltiger Kalkstein oder ein anderer Naturasphalt, der Mineralbestandteile en thalt, 
wird mit noch h., getopptem, asphaltbas. Rohol behandclt. Die groben Minerał-
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bestandteile werden mechan. abgetrennt u. die óligen Anteilc aus dem Gemisch ab- 
destilliert. (Holi. P. 28 344 vom 14/6. 1930, ausg. 15/11. 1932.) W a l t h e r .

Bitumen Investments Incorp., V. St. A., Bitumen- oder Asphaltcmulsion. Zur 
Herst. einer fiir den Kalteinbau in StraBen geeignetcn Bitumen- oder Asphaltemulsion 
wird einer erbitzten Alkalihydroxydlsg. gescbmolzener Asphalt langsam zugesetzt, 
dann unter standigem Ruhren eine mit dem Alkali eine Verseifung oingchcndo Sub- 
stanz beigegeben u. scklieClich eine weitere Mengo Asphalt, bis dio Mischung yollig 
emulgiert ist. Eino angemessene Zugabo von Ton oder Bentonit kann zur Erhóliung 
der Stabilitat u. Bindekraft dienen. (P.P. 744008 vom 24/8. 1932, ausg. 11/4.
1933.) H e i n r i c h s .

I. G. Parbenindustrie Akt.-Ges., Doutscliland, Teeremulsion. Zur Herst. einer 
atabilen Teeremulsion, insbesondere fiir den StraBenbau, u. zum Impriigniercn yon 
Holz, werden Teere, schwero Teeróle oder ahnlicho Prodd. unter Hinzufiigung von 
Pech, hauptsachlich Rohbraunkohlenpech, mit W., hauptsachlich in h. Żustande, 
gemischt, u. es werden dann noeh alkal. wirkendo Substajizen beigegeben. Beispiel: 
250 kg Steinkohlenteer u. 20 kg Rohbraunkohlenpech werden auf 80—100° erliitzt. 
Dann werden langsam 250 kg W., das 3 kg Kartoffelstarko enthalt, beigemischt. 
Nachdem die Mischung unter standigem Ruhren erkaltct ist, werden noeh 5 1 einer 
40°/oig. wss. Lsg. yon Pottasehe zugesetzt. (F. P. 745113 vom 4/11.1932, ausg. 
5/5. 1933. D. Prior. 20/11. 1931.) H e i n r i c h s .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. yon: Joseph F. Putnam, 
Berkeley, V. St. A., Trennung von Emulsionun. Man behandelt Emulsionen yon Teeren, 
Olen oder Asphalt in wss. Lsgg. zuerst zwischen Elektroden mit Gleichstrom, wodurch 
das negativ geladene KW-stoffmateriał an die Anodę abgefiihrt wird. Danach wird 
die Stromzufulir yorstarkt u. eine Entwiisserung der abgeschiedenen Sehicht bewirkt. 
Das Vcrf. soli besonders dazu dienen, ais Anodo eingelegte Rohre mit einer Asphalt- 
schicht zu tiberziehen. (A. P. 1 897 011 yom 11/6. 1929, ausg. 7/2. 1933.) D e r s i n .

Georges-Albert Lasseur und Theodore-Victor Taralon, Frankreich, Strafien- 
baumalerial. Aus Kalium- oder Natriumwasserglas wird durch Rk. mit einer Calcium- 
chloridlsg. oder einer Saure (z. B. Salzsaure) oder einem Metallsalz (z. B. Eisenchlorid, 
Eisensulfat, Kupfersulfat) ein Kieselgel gebildet. Dieses wird nach dem Abklaren u. 
Trocknen mit erhitztem Goudron, Bitumen, Teer oder Schwerolen oder mehreren dieser 
Substanzen vermischt. Die M. soli ebenso wio die nach dem Hauptpatent u. dem ersten 
Zusatzpatent in der StraBendecke groBe Widerstandsfahigkeit gegen die Saugwrkg. 
der Autoreifen haben, sie soli aber den genannten Patenten gegeniiber noeh don Vorteil 
haben, daB sie sich nicht in den Sieboffnungen der Sprengyorr. niederschlagt u. diese 
yerstopft. (Vgl. auch F. P. 40056; C. 1932. II. 2409.) (F. P. 41982 yom 5/4. 1932, 
ausg. 4/5. 1933. Zus. zu F. P. 693 448; C. 1931. I. 1150.) H e i n r i c h s .

Thermal Industrial & Chemical (T. I. C.) Research Co. Ltd., London, Ver- 
fahren zur Oewinnung eines hochwerligen Straflenteers von starkem Klebevermogen aus 
dem bei der Destillation fester mineralischer Brennstoffe anjallenden Itohteer. Der Rohteer 
wird durch Zusatz von etwa l 1/2% Mineralsaure bei maBig erhóhter Temp. (yorzugs- 
weise zwischen etwa 49—82°) in eine Ol- u. eine Teerschicht zerlcgt, worauf die Schickten 
getrennt werden u. das Ol von der Fraktion zwischen 325 u. 395° befreit u. dem yorher 
abgetrennten Teer zugefugt wird, der zuvor neutralisiert u. durch Erhitzen von W. 
u. anderen leichtsd. Bestandteilen befreit ist. Der abgetrennte saure Teer wird zweck- 
miiBig yor dem Neutralisieren, Entwassem u. Destillieren mit paraffinfreien Teerólen 
gemischt u. durch Absitzenlassen in sauren Teer u. Ole zerlegt, die mit den anfangs 
aus dem Rohteer abgetrennten Olen vermischt werden. (D. R. P. 577 520 KI. 80b 
Tom 21/6. 1930, ausg. 1/6. 1933. E. Prior. 6/8. 1929.) H e i n r i c h s .

N. V. Vereenigde Fabrieken van Stearine, Kaarsen en Chemische Producten, 
Gouda, Wegebaumaterial. Mineralstoffe werden mit einer Emulsion von W. in Bitumen, 
welches mit leichteren KW-stoffen yerdiinnt sein kann, behandelt u. dann mit einer 
Emulsion yon Bitumen in W., welche Stabilisierungsmittel enthalten kann. Die letztere 
Behandlung kann in der StraBendecke selbst stattfinden. (Holi. P. 25129 vom 2/7.
1929, ausg. 15/10. 1931.) W a l t h e r .

N. V. Vereenigde Fabrieken van Stearine, Kaarsen en Chemische Pro- 
dukten, Gouda, Wegebaumaterial. Das Steinmaterial wird vor der Behandlung mit 
der Bitumenemulsion mit einer Oberflache yon einem festen Stoff, wie Portland- 
zement, Ca-Silicat usw., der die Koagulation der Bitumenemulsion befórdert, ver- 
sehen. (HoU. P. 25 139 vom 26/7. 1929, ausg. 15/10. 1931,) W a l t h e r .

XV. 2. 65



978 H IXI. L e d e r . G e r b s t o f f e . 1933. II.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
W. G. Beaton, Gerben und Fdrben von Ziegenfellen bei den Eingeborenen in Kano, 

Nordnigeria. Dio geweichtcn Trockenhiiuto werden m it Holzasche u. „Katsi“ (den 
zum Farben benutzten u. dann gebranntert Zweigen u. Blattern des Indigobaumcs) 
geaschert, enthaart, mit den Blattern von Cissus aralioides gebeizt, mit den Schoten 
u. Samen von „Gabaruwa" (Aeacia arabica) gegerbt u. m it yerschiedenen Mitteln 
gefarbt, z. B. m it Sorgkumstengeln ro t oder mit Wurzeln yon Curcuma longa Scitamina 
gelb. Abbildungen erganzen den Berieht. (Buli. Imp. Inst. London 31. 56—59. April
1933. Nigeria.) S e l i g s b e r g e r .

Fred 0 ’Flaherty und William T. Roddy, Einige Bemerhungen iiber Kufer und 
ihren Schaden a u f Hauten und Leder. Vff. bericliten iiber Hauteschaden durch Speck- 
kafer (Dermestidae), von denen die Ar ten Dermestes vulpinus (Fabricius) u. Neorobia 
rufipes (Kolben- oder Schinkenkafer) naher beschrieben werden. Ais SehutzmaBnahme 
gegen den Befall wird das Bestreuen trockner Ziegenfelle m it Naphthalin angefiihrt. 
Befallene Hilute oder Felle sollten sofort nach Ankunft in der Gerberei eingearbeitet 
werden. Verseuchte Lagerraume werden am besten mit HCN yergast. (J. Amer. Leather 
Chemists Ass. 28. 298—306. Juni 1933. Dep. of Loath. Res., Univ., Cincinnati.) S e l i g s b .

Madge E. Robertson, Fortschritte in der Abwehr von Insektenplagen. Neuere Fest- 
stellungen uber dio Anwendung von Hitze u. Kalte sowie von Desinfektionsmitteln 
bei der Bekampfung verschiedener Insekten werden zusammengefaBt u. die besondcren 
Schwierigkeitcn entsprcchendcr Mafinahmen im Hautclager erortert. (Leather Wid. 
25. 582—83. 15/6. 1933. Brit. Leath. Manuf. Res. Ass.) S e l i g s b e r g e r .

Frederick L. Hilbert, Einige allgemeine Bemerhungen und Beobachlungen iiber die 
Herstellung und den Gebrauch von Leder. XIV. Die Zerstorung von Buchbinderleder. 
(X III. ygl. C. 1933. I. 4086.) Erórterung friiherer Verss. u. Kommissionsberichtc 
iiber die Gefiihrlichkeit der Ggw. von Saure gcrade fiir diese A rt Leder. Verschiedene 
Buchbinderleder, dio genau nach den 1905 erschienenen Riehtlinien der Society of 
Arts hergestellt worden waren, wiesen samtlich noch nach 28 Jahren eine sehr holie 
ReiBfestigkeit auf, bei der Mehrzahl war sie aber geringor, wenn dio Leder gefarbt 
worden waren. Aueh das Anfangs-pn war bei den gefarbten Lodem im Durchschnitt 
niedriger, die Differenzzahl groBer. Bcdenklich erscheint nach Vf. fiir Buchbinder
leder ein Anfangs-pa unter 3,5 u. eine Differenzzahl iiber 0,5. — Cr-gares Schuhleder 
zeigte ais einziges von den oben erwahnten Ledern Spuren der Zerstorung, freilich 
wies es gerado dio hochste ReiBfestigkeit auf. Neben der Einw. von Siiure, die im 
Herst.-ProzeB oder aus der Luft in das Leder gelangen kann, setzt bei lohgarcm Leder 
insbesondere die naturlichc Oxydation der vegetabil. Gerbstoffe dio Haltbarkeit mehr 
oder weniger stark herab. Doeli wird dieso Erscheinung nach Ansicht des Vf. weniger 
dadurch bestimmt, welcho Gerbstoffklassen zur Lederherst. Terwendet wurden, ais 
vielmehr yon der A rt der Extraktion u. Anwendung dieser Gerbstoffe. Gerade ein mit 
zuviel Gcrbstoffen bcladenes I^eder ist in der Regel leichter zerstorbar ais ein Leder, 
das nicht mehr Gerbstoff ais eben notwendig enthalt. Oft sind schlechte Erfahrungen 
mit Buchbinderleder darauf zuruckzufuhren, daB ein urspriinglich hierfiir nicht be- 
stimmtes Leder schlieBlieh diesem Zwcck dienen soli. Gutes Buchbinderleder muB 
aber schon ais solches von vornherein bestimmt sein u. den zweckentsprechenden 
Herst.-Gang durchlaufen haben. (Hide and Leather 85. Nr. 14. 13—14. 19—22. 
Nr. 19. 15—16. 20—24. Nr. 23. 13—17. 20—23. 1933.) S e l i g s b e r g e r .

A. Colin-Russ, Ein Beitrag zur Unlersuchung der Bestimmung von Feli und Wasser- 
loslichem in Leder. IV. Weilere Versuche mil Syslemen: Leder—Losungsmittel. 
(III. ygl. C. 1930. I. 1514.) Im  AnschluB an die fruher (C. 1926 .1. 3375) entwickelten 
Gedankengange behandelt Vf. den Gleichgewichtszustand bei der Auslaugung des 
Fettes oder Wasserloslichen aus Leder yom mathemat. Standpunkt aus. Neben der 
urspriingliehen Gleichgewiehtskonstanten K, dereń Bedeutung nochmals erórtert wird, 
werden noch A ais Koeff. der Lederstruktur u. jr ais Koeff. der Obcrflachenschicht des 
Leders eingefiihrt. Dagegen ist, wie gezeigt wird, die Form des Ledermusters ohno 
EinfluB. tjber 100 Extraktionen yon Riemen- u. Sohlledern wurden von Vf. ausgefiihrt
u. nach seinen Methodcn ausgewertet. Einzclheiten ygl. Original. (J . int. Soc. Leather 
Trades Chemists 17. 363—76. Juni 1933.) S e l i g s b e r g e r .

D. Jordan Lloyd und W. B. Pleass, Titrationshunien vegeiabilischer Gerbstoffe. 
Die pH-Anderungen, welche in Gcrbstofflsgg. von 20° Bk. bei Zusatz steigender Mengcn 
n. HCI oder n. NaOH auftraten, wurden in Titrationskuryen zusammengefaBt. Ihre
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Neigung im pu-Gebiet der prakt. Gerbung, also zwischen 3 u. 5, ist von ahnlicher Be- 
deutung wie der Pufferindex von P l e a s s  u . kann ebenso wie das Verhaltnis Gerbstoff: 
Nichtgerbstoff ais MaBstab fiir die Adstringenz dienen; diese ist bekanntlich um so 
niedriger, je hoher der Nichtgerbstoffgeh., also jo niedriger das Verhaltnis Gerbstoff: 
Niehtgerbstoff ist; aber desto besser ist auch die Lsg. gepuffort, d. i. desto hoher ist 
der Pufferindex u. um so flacher die Neigung der Titrationskurvcn. Diese Regel gilt 
jcdoeh nieht in Ggw. stark ionisierter Salze, dio den Niehtgerbstoffanteil er hohen, 
aber den Pufferindex nicht herabdriicken. Tatsachlich kann, wie Beispiele zeigen, 
eine Zunahme des Aschegeh. mit einer Zunahme des Pufferindex einhergehen. (J. int. 
Soc. Leather Trades Chemists 17. 352—58. Juni 1933. Brit. Leath. Manuf. Res. 
Ass.) S e l i g s b e r g e r .

S. A. Soc. Industrielle des Applications Chimiques „I. N. D. A. C.“, iibert. 
von: Rene Botson, Briissel, Verfahren zum Enłhaaren von Hdułen und Felleń. Die 
gut geweichten Rohhiiuto werden vor dem Asehern zur óffnung der Poren m it W. 
von 25—35° vorbehandelt u. dann in einem Ascher, der 2,5—7 g reines Na2S pro Liter 
W. enthalt, bis zur beginnenden Haarlockerung behandelt. ZweckmiiBig setzt man 
dieser Ascherbriihe nocliNa-Sulfarsenit, sowie eine geringe Menge Na2C03 zu. (Aust. P. 
18112/29 Tom 29/1. 1929, ausg. 20/10. 1932. Belg. Prior. 31/1. 1928.) S e i z . 

Forestal Land Timber & Railways Co. Ltd., Andrew Tumbull und Frederic
B. Hobson, England, Verfahren zum Entfdrben pflanzliclier Oerbsloffe oder Gerbstoff-
extrakte. Man behandelt Gerbstoffe bzw. Gerbstoffextrakto in einer li., w., S02 ent
haltenden Lsg. m it HCOOH in Mengen von nicht iiber 2%, berechnet auf das Gewicht 
des Gerbstoffes, bei Tempp. von zweckmaBig 90—95°. — Z. B. werden 50 kg fester 
Quebrachoextrakt mit 45 1 W. erhitzt. Hierauf leitet man 2 Gew.-% des festen Ex- 
traktes an S 02 durch diese Lsg. u. erwarmt allmahlich auf 90°; dann setzt man 0,75% 
reine HCOOH in 6 Raten innerhalb von 3 Stdn. zu, steigert die Temp. auf 95° u. fiillt 
mit W. bis auf 100 kg auf. Dieser E xtrakt zeigt eine Rotzahl von 1,1 u. eine Gelbzahl 
Yon 2,4 nach L o v i b o n d , wahrend derselbe E xtrakt ohne Zusatz von HCOOH eine 
Rotzahl von 2,1 u. eine Gelbzahl von 3,2 ergibt. (F. P. 745 313 vom 9/11. 1932, ausg. 
9/5. 1933. E. Prior. 25/5. 1932.) S e i z .

XXII. Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
E. Pallas, Kleister aus in kaltem Wasser lóslichen Stoffen. (Vgl. C. 1933. I. 3508.) 

(Papier-Ztg. 58. 645—46; Kunststoffe 23. 139. Juni 1933.) G r o s z f e l d .
E. Sauer, Die Bestimmung der Gallertfesligkeit von Leim und Gelatine. Vf. schlagt 

vor, die in den Vereinigten Staaten ais Standardmethode fiir die Gallertfcstigkeits- 
priifung seit 1930 anerkannte Best. nach B l o o m  (vgl. D e  B e a u k e l a e r  u. Mitarbeiter,
C. 1930. II. 2601) auch in Deutsehland zu ubernehmen. Beschreibung einer verein-
fachten u. yerbilligten Apparatur, welche nach wiedergegebenen Vergleichsbestst. 
dieselben Werte liefert wie das B L O O M sche Gdometer. (Chem. Fabrik 6. 293—95. 
5/7. 1933. Stuttgart, Teclm. Hochsch., Lab. f. anorgan. Chemie.) D e s e k e .

Alfred Reinhold Jahn, London, Formen -eon Leim, Gelatine usw. in kleine Stiick- 
chen. Man gieBt den Leim usw. auf eine gleichmaBig fortbewegte Flacho in bestimmter 
Schichtdicke auf, lafit ihn durch Kiihlen der Flachę zu einer Gallerte crstarren u. zer- 
schneidet die Schicht mittels eines sich drehenden róhrenformigen Schneidgitters in 
kleine Stuckchen beliebiger Form, wobei sich dio Stiickchen in das Schneidgitter ein- 
pressen u. so von der GieBflache abgenommen werden. Bei weiterem Drehen des 
Schneidgitters werden die Stuckchen durch einen Luftstrom aus den Zwischenraumen 
des Gitters nach auBen gepreBt u. von einem endlosen Band aufgenommen, auf dem 
sie getrocknet werden konnen. Die GieBflacho kann die Form einer Scheibe besitzen. 
(E.P. 377861 vom 6/11. 1931, ausg. 25/8. 1932.) S a r r e .

Halowax Corp., New York, iibert. von: Ernest R. Hanson, Bloomfield, und 
Myron E. Dalaney, East Orange, V. St. A., Schmehkilt, bestehend aus einem Gemisch 
Yon einem wachsahnlichen, halogenierten Naphthalin (I) u. einem Bitumen, z. B. 
Gilsonit oder einem Wachs, z. B. Candelilla- oder Camaubawachs oder einem synthet. 
Harz, z. B. Phenol-Formaldehydharz. Z. B. besteht der K itt aus 3—9 Teilen I u.
1 Teil Gilsonit oder aus gleichen Teilen I  u. Kresol-Formaldehydharz. Der K itt dient
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zur Herst. von elektr. Kondensatoren. (A. P . 1865 629 vom 15/2. 1929, ausg. 5/7.
1932.) S a r r e .

John Frederick Cumming und William P. Eklund, Morris, V. St. A., Dichtungs- 
masse fu r  Ilisse in MetaUkorpem, insbesondere in Cylinderblocks von Verbrcnnungs- 
kraftmaschinen. Dio M. besteht aus einem Gemisch von 95 Vol.-°/0 Na- oder K-Silicat, 
4V,»/. PetroleumruB u. V2°/o Bergamottól ais Geruchskorrigens u. wird dem k. Kuhl- 
wasser der Maschine zugesetzt, wobei wahrend des Laufens der Maschine u. des Zirku- 
lierens des Kiihlwassers die Risse abgedichtot werden. (A. P. 1868195 vom 25/8.
1930, ausg. 19/7. 1932.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: August Runte 
und Adolf Menger, Krefcld), Verfahren zum Aufkleben ron Bodenbdagsstoffen, gek. 
durch die Yerwendung einer wss. Emulsion eines harzartigen Kondensationsprod., 
das die Resto eines mehrwertigen Aikohols, einer mehrbas. organ. Sauro u. einer ein- 
bas. organ. Sauro enthalt. — Ais Emulgatoren verwendet man z. B. Salze von Sulfo- 
sauren mehrfach alkylierter KW-stoffe, wio Diisopropylnaphthalinsulfosaure, ferner 
Ammonsalzo hoehmolekularcr aliphat. Carbonsauren, wie Wachs-, Montan- oder Harz- 
sauren oder Ammonsalze von alkalitóslichen EiweiBstoffen wie Casein. Ais mehrbas. 
Sauro yerwendet man z. B. Phthalsaure, ais einbas. z. B. Lemólfettsaurc. (D. R. P.
577 885 KI. 22 i yom 25/3. 1932, ausg. 6/6. 1933.) S a r r e .

XXIV. Photographie.
Paul K. Winter und Harvey V. Moyer, Dar ps- Wert von Sensibilisierungslosungen 

fiir  den Blaudruck. Wirkung der Ilinzufugung verschiedener Salze. Ein Zusatz von 
Diammoniumphosphat zu der Sensibilisierungslsg. fiir das Eisenblauverf. bewirkt, 
daB die weiBen Stellen der Drucko keine bliiuliehe Farbung erhalten. Dies wird nicht 
durch eine Vcranderung der Wasscrstoffionenkonz. yerursacht, sondem durch eine 
Abnahme der Empfindlichkeit des Papiers durch die Ggw. negativer Ionen. (Ind. 
Engng. Chem. 25. 461—62. April 1933. Ohio State Univ.) F r i e s e r .

Gerhard Krait, Uber dae photochemische Verhalten von Halogensilberemulsionen in 
Abhangigkeit von der Konstitution der zur Einwirkung gebrachlen neuen Desensibilisatoren 
und Entuńcklersubslanzen. Etwa 80 yerschiedene Substanzen wurden auf ihre Fahig- 
keit untersucht, anbelichtetes Chlorsilberpapier beim Belichten auszubleichen oder dic 
weitero Schwarzung zu yerzOgem u. die direkte Schwarzung von Brom- u. Jodsilber- 
platten chem. zu sensibilisieren, um diese Eigg. mit der desensibilisierenden Wrkg. in 
Zusammenhang zu bringen. Es ergab sich, daB siimtliehe Substanzen, die sich ais gute 
Desensibilisatoren erwiesen, auf AgBr nicht, auf AgJ nicht oder nur wenig sensibili- 
sierend wirkten. Dio besten Desensibilisatoren wirkten auf die weitero Schwarzung 
yon angelaufenem Chlorsilberpapier yerzSgemd. Im Laufe der Unters. gelang es, 
einigo auch fiir die Praxis brauchbaro Desensibilisatoren zu findon. Bei allen Sub
stanzen wurde ihre Wrkg. auf das latente Bild u. ihr Entw.-Vermdgen gopriift. Dabci 
ergab sich, daB Chinoxalin u. Phenolehinosalin auch ohno Sulfit u. Soda entwickcln, 
wodurch ein neuer Typus von Entwicklersubstanzen gefunden wurde. (Z. wiss. 
Photogr., Photophysik, Photochem. 31. 329—64. Mai 1933. Karlsruhe, Photochem. 
Inst. d. Techn. Hochsch.) FRIESER.

Ltippo-Cramer, Zur Theorie der Desemibilieierung. Vf. betont dio tlberein- 
stimmung von R e i n d e r s  u . H a m b d r g e r  (C . 1933. I. 2500.) mit der von ihm 
aufgestellten Oxydationstheorie der Desensibilisierung. (Photographische Ind. 31. 
577. 14/6. 1933.) F r i e s e r .

Curt Emmermann, Modeme, hochstempfindliche Emulsionen. Vf. zeigt, daB eine 
Reihe von Einwondungen, die man bisher den hóchstempfindlichen Emulsionen gegen- 
iibor erhoben hat, nicht mehr zu Recht bestehen. Die modernen Emulsionen arbeiten 
schleierfrei, besitzen eine gute Farbenempfindlichkeit u. einen groBen Belichtungsspiel- 
raum. Auch hat die Kómigkeit gegenuber den fruheren unempfindliclicrcn Emul
sionen nur wenig zugonommen. (Photogr. Rdsch. 70. 229—32. Juni 1933.) F r i e s e r .

Jahrbuch fflr Photographie, Kinematographie und Reproduktionsyerfahren. Hrsg. yon
JoseJ Maria Eder, Eduard Kuchinka und Curt Emmermann. Bd. 31. 1928—1929. Tl. 2.
H alle: K napp 1033. (V III, S. 321—612, 16 S.) gr. 8°. nn  M. 18.— ; gob. nn  M. 19.80.
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zur Herst. von elektr. Kondensatoren. (A. P. 1865 629 vom 15/2. 1929, ausg. 5/7.
1932.) S a r r e .

John Frederick Cumming und William P. Eklund, Morris, V. S t .  A., Dichtungs- 
masse fu r  Iiisse in Melallkorpem, insbesondere in Cylinderblocks von Verbrennungs- 
kraftmaschinen. Die M. besteht aus einem Gemisch von 95 Vol.-°/0 Na- oder K-Silicat, 
41/a% PetroleumruB u. ł/s%  Bergamottol ais Geruchskorrigens u. wird dem k. Kiihl- 
wasser -der Maschino zugesetzt, wobei wahrend des Laufens der Maschine u. des Zirku- 
lierens des Kiihlwassers die Risso abgedichtet werden. (A. P. 1868195 vom 25/8.
1930, ausg. 19/7. 1932.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: August Runte 
und Adolf Menger, Krefeld), Verfahren zum Aufkleben iton Bodenbdagsstoffen, gek. 
durch dio Verwendung einer wss. Emulsion eines harzartigen Kondensationsprod., 
das dio Reste eines mekrwertigen Allcohols, einer mehrbas. organ. Saure u. einer ein- 
bas. organ. Saure enthalt. — Ais Emulgatoren verwendet man z. B. Salze von Sulfo- 
sauren mehrfach alkylierter KW-stoffe, wio Diisopropylnaphthalinsulfosiiure, ferner 
Ammonsalze hochmolekularer aliphat. Carbonsauren, wie Wachs-, Montan- oder Harz- 
sauren oder Ammonsalze von alkaliloslichen EiweiBstoffen wie Casein. Ais mehrbas. 
Saure yerwendet man z. B. Phthalsaure, ais einbas. z. B. Leinolfettsaure. (D. R. P. 
577885 KI. 22 i yom 25/3. 1932, ausg. 6/6. 1933.) S a r r e .

XXIV. Photographie.
Paul K. Winter und Harvey V. Moyer, Der pa-Wert ton Sensibilisierungsldsungen 

fu r  den Blaudruck. Wirkung der Hinzufiigung verschiedener Salze. Ein Zusatz yon 
Diammoniumphosphat zu der Sensibilisierungslsg. fiir das Eisenblauverf. bewirkt, 
daB die weiBen Stellen der Drucke keine blauliche Farbung erhalten. Dies wird nicht 
durch eino Veranderung der Wasserstoffionenkonz. yerursacht, sondern durch eine 
Abnahme der Empfindlichkeit des Papiers durch die Ggw. negativer Ionen. (Ind. 
Engng. Chem. 25. 461—62. April 1933. Ohio State Univ.) F r i e s e r .

Gerhard KraJt, Uber das photochemisehe Verhalten ton IIalogcTisilberemulsionen in 
Abhangigkeit ton der Konstitulion der zur Einmrkung gebrachten neuen Desensibilisatoren 
und Enłmcklersubsłanzen. Etwa 80 verschiedeno Substanzen wurden auf ihre Fahig- 
keit untersucht, anbelichtetes Chlorsilberpapier beim Belichten auszubleichen oder die 
weitere Schwarzung zu verzogern u. die direkte Schwarzung von Brom- u. Jodsilber- 
platten chem. zu sensibilisieren, um diese Eigg. mit der desensibilisierenden Wrkg. in 
Zusammenhang zu bringen. Es ergab sich, daB samtliche Substanzen, die sich ais gute 
Desensibilisatoren erwiesen, auf AgBr nicht, auf AgJ nicht oder nur wenig sensibili- 
sierend wirkten. Die besten Desensibilisatoren wirkten auf die weitere Schwarzung 
von angelaufenem Chlorsilberpapier yerzógemd. Im Laufe der Unters. gelang es, 
einigo auch fur die Praxis brauchbare Desensibilisatoren zu finden. Bei allen Sub
stanzen wurde ihre Wrkg. auf das latente Bild u. ihr Entw.-Yermogen gepruft. Dabei 
ergab sich, daB Chinoxalin u. Phenolchinoxalin auch ohne Sulfit u. Soda entwickehi, 
wodurch ein neuer Typus von Entwicklersubstanzen gefunden wurde. (Z. iriss. 
Photogr., Photophysik, Photochem. 31. 329—64. Mai 1933. Karlsruhe, Photochem. 
Inst. d. Techn. Hochsch.) F r i e s e r .

Liippo-Cramer, Zur Theorie der Desensibilisierung. Vf. betont die Uberein- 
stimmung yon R f. i k d e r s  u . H a m b u r g e r  (C. 1933. I. 2500.) mit der yon ilini 
aufgestellten Oxydationstheorie der Desensibilisierung. (Photographische Ind. 31. 
577. 14/6. 1933.) F r i e s e r .

Curt Emmermann, Hodeme, hochslempfindliche Emulsionen. Vf. zeigt, daB eine 
Reihe von Einwendungen, die man bisher den hochstempfindlichen Emulsionen gegen- 
iiber erhoben hat, nicht mehr zu Recht bestehen. Die modernen Emulsionen arbeiten 
schleierfrei, besitzen eine gute Farbenempfindlichkeit u. einen groBen Belichtungsspiel- 
raum. Auch hat die Kornigkeit gegeniiber den friiheren unempfindlicheren Emul
sionen nur wenig zugenommen. (Photogr. Rdsch. 70. 229—32. Jun i 1933.) F r i e s e r .

Jahrbuch fiir Photographie, Kinematographie nnd Reproduktionsverlahren. Hrsg. yon 
Josel Maria Eder, Eduard Kuchinka und Curt Emmermann. Bd. 31. 1928— 1929. Tl. 2. 
Halle: K napp 1933. (V III, S. 321— 612, 16 S.) gr. 8°. nn  M. 18.— ; geb. nn  M. 19.80.
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