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1933. II . A b k iirzu n gen  im  T exte

Abkiirzungen im Texte.
A. Alkohol (nur filr Athyl- 

alkohol).
Abd.Rk. Abderhaldensche 

Reaktion. 
abaol. absolut.
A. oder Ae. Athor (nur filr 

Athylathe.r). 
ath. atherisch. 
akt. aktiv. 
alkal. alkaliach, 
alkoh. alltoholisch.
Anm. Anmorkung.
A.P. Amerikanisohes Patent. 
App. Apparat. 
asymm. unsymmetriech. 
At.-Gew. Atomgewicht. 
ausg. ausgegeben.
Anst. P. [Prior.] Australisohes 

Patent [Prioritat].
AZ. Acotylzahl.
Beat. Bestimmung. 
biol. biologisoh.
Bldg. Bildung.
Belg. P. [Prior.] Belgisehcs 

Patent [Prioritat], 
bzgl. beziiglich.
Bzl. Benzol.
Bzn. Benzin.
bzw. beziehungaweiso.
ca. zirka.
Can. P. [Prior.] Canadisches 

Patent [Prioritat].
Chlf. Chloroform.
D. Dichte (Spezif. Gewicht).
D.le Sbezif. Ge w. bei 16°.
D .204 Spezif. Gew. bei 20°, 

bez. auf W. von 4°. 
dad. gek. dadurch gekenn- 

zeichnet.
Dan. P. [Prior.] Danischea 

Patent [Prioritat],
Darst. Daratcllung.
D.D. Dichten.
DI). Dampfdichte.
DE. Dielektrizitatskonstante. 
Deriv. Derivat.
Dest. Destillation.
dest. destilliert, destillieren.
D. Prior. Deutsche Prioritat.
D. R. P. Deutsehes Reichs- 

patent.
E. Erstarrungspunkt.
Eg. Eisessig.
Eigg. Eigenschaften.

Einw. Einwirkung.
EK. ElektromotorischeKraft. 
Entw. Entwieklung.
E. P. [Prior.] Englisches Pa

tent [Prioritat],
EZ. Esterzahl.
E. Schmelzpunkt.
PI. Fliissigkeit. 
fl. fliissig.
F. P. [Prior.] Eranzoaischcs 

Patent [Prioritat],
Goli. Gehalt. 
gek. gekennzeiehnet. 
gel. gclost. 
gesatt. gesattigt.
Ggw. Gegenwart. 
h. heiC.
Herst. Herstellung.
Holi. P. [Prior.] Hollandisches 

Patent [Prioritat]. 
inakt. inaktiv.
It. P. [Prior.] Italienisches 

Patent [Prioritat], 
k. kalt.
Koeff. Koeffizient.
Koli. Kolloid.
Konst. Konstitution.
Konz. Konzentration. 
konz. konzentriert. 
korr. korrigiert.
Kp. Siedepunkt.
Kp.T60 Siedepunkt bei 760 mm 

Druck.
KW-stoff Kohlenwasserstoff.
I. lóslieh.
Lg. Ligroin.
II. leieht loslich.
Losungsm. Losungsmittel. 
Lsg. Losung.
M. Masse.
mkr. mikroskopisch.
Mol.-Gew. Molekulargewicht. 
Mol.-Refr. Molekularrefrak- 

tion.
Mon. Monographie. 
n. normal; dagegen bedeutet: 
N- an Stickstoff gebunden. 
Nd. Niedersehlag.
N. P. [Prior.] Norwegisches 

Patent [Prioritat],
Oe. P. [Prior.] Oesterreichi- 

sches Patent [Prioritat], 
opt.-akt. optisch-aktiv. 
pAe, Petroleumather.

physiol. physiologiseh.
Prior. Unionsprioritat.
Prod. Produkt.
°/0 Prozent.
°l0q Promille.
°/0lg. prozentig.
°/o0ig. promillig. 
rac. racemisch.
Red. Reduktion.
Rk- Reaktion. 
schm. schmelzend, sehmilzt. 
Schwed. P. [Prior.] Schwedi- 

sches Patent [Prioritat], 
Schwz. P. Schweizerisches 

Patent, 
sd. siedend, siedet. 
sil. sehr leicht loslich. 
spektr. spektroskopiach, 
std. stiindig.
Stdo. Stunde.
Stdn. Stunden. 
swl. sehr wenig (sehr schwer) 

loslich. 
symm. symmetrisch.
SZ. Saurezahl.
Temp. Temperatur, 
iibert. an: iibertragen an (aa- 

signor to*), 
u. Mk. unter dem Mikroskop, 
unl. unloslich.
Unters. Untersuchung.
Verb. Verbindung. 
vcrd. verdunnt.
Verf. Verfahren.
Verh. Verhalten.
Vers. Versuch.
Yf. Verfasser. 
vic. benachbart.
Vol. Volumen.
Vork. Vorkommen.
Vorr. Vorrichtung.
VZ. Verseifungszahl.
W. Wasser. 
w. warm.
Wa.Rk. Wassermannsche 

Reaktion. 
wl. wenig (schwer) loslich. 
Wrkg. Wirkung. 
wss. wasserig.
Zers. Zersetzung. 
zera. zeraetzend, zersetzt. 
zl. ziemlich loslich.
Zus. Zusammensetzung. 
zwl. ziemlich schwer loslich.

Durch Yerdoppelung des Endbuclistabens wird der Plural ausgedrtickt, z. B.: Łsgg. LSsungen, 
Ndd. NiederschJage, Vff. (die) Yerfasser.

Bel den 'Worten chemisch, physikalisch, spezHisch, anorganisch, organisch etc. wiid dle Endsilbe 
„isch" stets fortgelassen.

In den ScliluBzitaten werden die Monate durch die Ziltem 1—12 bczciclmet (z. B. 24/8.). Dieses 
Datum bedeutet das Datum der Publikation.

*) Ist die in amerikauischen Patenten iibliche Bezeichnung, an welche Firma etc. das Patent 
iibertragen ist.
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Geschichte der Chemie.
P. Giinther, Paul Walden zum 70. Geburtstage. W iird igung  d e r w ich tig sten  Fach- 

leistungenW ALDENs u . se incr B ed eu tu n g  fu r  d ie E n tw . yersch iedener G ebiete. (Angew. 
Cliem. 46. 497—98. 29/7. 1933. B erlin .) S c h u s t e r .

B. Helferich, Paul Walden zum 70. Geburtstage. Wiirdigung der Lebensarbeit 
des deutachen Gelehrten. (Technik Ind. Schweizer Chemiker-Ztg. 16. 134— 35. 31/7. 
1933. Leipzig.) Gr o s z f e l d .

Louis Blangey, Eugen Bamberger. 1857—1932. Lebensgang u. Lebenswerk des 
am 10/12. 1932 verstorbenen heryorragenden Forschers. (Helv. chim. Acta 16. 644 
bis 685. 1/7. 1933.) L indenbaum .

G. W. Cavanaugh, Emile Monnin Chamot. Biographie des Leiters des Labora- 
toriums fur chem. Mikroskopie an der Cornelluniyersitat. (Ind. Engng. Chem. 25. 
826—27. Juli 1933.) R. K. Mu l l e r .

N. T. Deleano, Louis Duparc (1866—1932). Professor an der Universitat Genf. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften von Petrograd wid Bukarest. Nachruf. 
(Bul. Soc. Chim. Romania 14. 109—15. 1932.) FIEDLER.

Sidney J. Osborn, Samuel Cox Hooker. Lebenslauf des friiher bei der A m e r ic a n  
S u g a r  R e f i n i n g  Co. tatigen Chemikers. (Ind. Engng. Chem. 25. 827—28. Juli 
1933.) R . K . Mu l l e r .

W. P. Jorissen, Dr. L. Th. Reicher. 13. Ju li 1883 bis 13. Ju li 1933. Kurze 
Wiirdigung der Fachleistungen R e ic h e r s  anlaClich seines goldenen Doktorjubilaums. 
(Chem. Weekbl. 30. 501. 8/7. 1933.) S c h u s t e r .

L. J. Spencer, Biographische Bcmerkungcn iiber kiirzlich verstorbene Mineralogen. 
5. Serie. (4. vgl. C. 1931. I. 2013.) Kurze Lebensbeschreibungen von 41 Mineralogen 
m it Angaise der wichtigsten Arbeiten. (Minerał. Mag. J . minerał. Soc. 23. 337—66. 
Juni 1933. Brit. Museum.) S k a l ik s .

Jacąues Boyer, Die Zweihundertjahrfeier fiir  Priestley. Leben u. Arbeit P r i e s t - 
l e y s , geb. 13/3. 1733. (Naturę, Paris 1933. II. 129. 1/8.) R. K. Mu l l e r .

G. C. Chandlee, Joseph Priestley. Zur Zweihundertjahrfeier des Geburtstages 
von P r ie s t l e y . (Sci. Monthly 30. 569—72. Juni 1933. Pennsylvania State College, 
Dept. of Chem.) “ S k a l ik s .

Giovanni Issoglio, Alte und moderne Alcliemisten. Sammelbericht. (G. Farmac. 
Chim. Sci. affini 82 (11). 100—15. Marz 1933. Turin.) Grimme.

I. Koppel, Funfzig Jahre Landolt-Bdrnstein: Physikalisch-chemische Tabellen. 
(Naturwiss. 21. 592—93. 11/ 8. 1933.) S k a l ik s .

Gustav Wolff, Hamstoffsynthese und Vitalistnusfrage. Gedanken iiber die Einw.
der Hamstoffsynthese WÓHLERs auf die Ansichten der damaligen Zeit, insbesondere 
auf die Auffassung von B e r z e l i u s  zur Frage des Vitalismus. An Hand von Zitaten 
aus den verschiedenen Auflagen des „Lelirbuch der Chemie von B e r z e l i u s "  u . des 
Bricfwechsels B e r z e l i u s —WÓHLER wird gezeigt, daC die Entdeckung WOHLERs 
auf die Chemie seiner u. der nachfolgenden Zeit groBen EinfluB gehabt hat, daB jedoch 
das Problem der Lebenskraft davon nicht sonderlich bertihrt worden ist. (Nova Acta 
Leopoldina [N. F.] 1 . 288— 93. 1933. Basel.) H e y n s .

Max Speter, Ein alkoholisches Knochen-Schwefelsdureaufschlufigemisch ais Pest- 
mittel im, Jahre 1599. Der Rats- u. Pfannerherr JoHANN T h ó LDE, der Herausgeber 
der Schriften des BASILIUS VALENTINUS, hat ein Heilmittel gegen „Rote R u h r“ 
u. Pest angegeben, das durch AufsehluB von Ivnochenpulver, besonders vom „Einhorn“, 
mittels konz. H 2S 04 u. darauffolgendes Versetzen mit A. hergestellt wurde. Man erhielt 
also auf diese Weise sehon 1599 eine stark saure Superphosphatlsg. (Chemiker-Ztg. 57. 
415. 27/5. 1933.) W o e c k e l .
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Milton Wruble, Ober Perkolaticm. Geschiehtliches (Abbildungen alter Gerate). 
(Amer. J .  Pharraac. 105- 244—47. 289—95. 340—52. 1933. Wisconsin, Pharin. Exp. 
Stat.) D e g n e r .

Otto Vogel, Zur Gescliichte der Kordhduser Schwefelsdure. I , I I . An Hand von 
Urkundcn wird das Vorhandensein einer alteingesessenen Oleumerzeugung in Nord- 
hausen erwiesen. Yom Harz ist die K unst der Oleumbrennerei iiber Sachsen nac-h 
Bolimen gekommen. (Cliemiker-Ztg. 57. 601-—02. 622. 9/8. 1933. Dusseldorf.) G d .

Jean Barta, Die alten bolimischen „Glashandlungscompagnien.“ Histor. Entw. 
des bóhm. Glashandels. (Spreehsaal Keramik, Glas, Email 66. 407—08. 492—93. 20/7. 
1933.) S c h u s t e r iu s .

J. A. Audley, Schriften aus dem, Wedgwood-Museum. IV. V. (III. vgl. C. 1933. 
I. 3403.) (Trans, ceram. Soc. 32. 185— 200. 247—51. April 1933.) S c h u s t e r iu s .

Wilhelm Witter, Beitrag zur Geschiclde des Melallhultenu-esens im  ausgehenden 
Miltelaller. Vf. beriebtet iiber Reste einer Sehmelzkuttc boi Lafenn im Gasteiner Tal 
aus dem 15. oder 16. Jahrhundert u. untersucht unter Zuhilfenalime alter Quellen 
(insbesondere A g r i c o l a )  u . der Analysen der Derberze, der Schliehe u. der auf- 
gefundenen Schlacken den techn. Stand der Yerarbeitung Au-haltiger Arsenluese im 
Mittclalter. (M etali u. Erz 30. 294—98. Aug. 1933. Halle [Saale].) R. Iv. M u l l e r .

Heinrich Kreipe, Tlieorie und Praxis der Essigbereitung vor 70 Jahren. Be- 
sprcehung eines Lehrbuebes von LEUCHS aus dem Jahre 1863. (Dtscb. Essigind. 
37. 265—68. 18/8. 1933.) Gr o s z f e l d .

— , Ober die Verfertigung des Papiers in Japan. t)berselzung einer alten Schilderung 
von E n GELBERT K a MPFER aus „Amoenitates exoticae“ (Lemgo 1712). (Wbl. Papier- 
fabrikat. 64 . Sond.-Nr. 13—15. 1933.) P r ie d e m a n n .

A. Allgemeine und pliysikaliscłie Chemie.
H. J. Henrigues und R. E. Cornish, Ein Versuch zur Trennung ton Isotopen 

durcli retersible fraktionierte Destillation. Es wird esperimentell nachgewiesen, daC der 
Kp. der isotopen Modifikation von CH,C12 um 0,005° oder weniger differiert. 20 1 
CH2C12 wurden in einer 6 m hohen Destillationskolonne 117 Stdn. im RiickfluB erhitzt. 
Es zeigte sieh, daC eine Trennung der Isotopen in absehbarer Zeit m it einer der iiblieben 
Kolonnen nieht durcbfiihrbar ist. (J. physic. Cbem. 37. 397—98. Marz 1933. Berkeley, 
California, Inst. of Experimental Biology, Univ.) J u z a .

Walker Bleakney, Die relatire Hdufiglceit der Neonisotopen. Die Ne-Isotopen 
werden mit einem Massenspektrograpben in erster u. zweiter Ordnung untersucht. 
Dureh Vergleich der Intensitaten in der zweiten Ordnung wird festgestellt, daC die 
Bldg. einfach geladener Hydride bei sebr kleinen Drueken selir unwahrscheinlioh ist. 
Eolgende Intensitatsverhaltnisse wurden erbalten: Ne20+ : Ne22+ : Ne21+ =  100 :
8,2 : 0,28 u. Ne20++ : Ne22 : Ne2l++ =  100 : 9,2 : 0,30. Das Vork. des Isotops Ne21++ 
wird dureh diese Verss. eindeutig bestatigt. Ein łon  der M. 23 konnte in keiner 
Ordnung gefunden werden, was im Widerspruch zu den Verss. von KALL5IANN u. 
L a s a r e f f  (C. 1933. I. 1889) stelit. (Physic. Rev. [2] 43. 1056. 15/6. 1933. Princeton, 
U niv .) G. S c h m id t .

K. T. Bainbridge, Die Maasenspeklren von Neon, das nach G. Hertz abgelrennt 
worden ist, und die Nichtezistenz von Ne23. Die Niehtexistenz des Ne23 ist m it einer 
Ne-Probe, die Ne22 in der gleichen Haufigkeit wie Ne20 enthielt, gepruft worden. Die An- 
reicherung der Isotopen Ne21 u. Ne22 ergibt angenahert das 3- bzw. 9-fache ihrer Haufig
keit im atmosphar. Ne. Ne23 wiirde, wenn es iiberhaupt yorhanden ware, eine 27-fache 
Anreicherung ergeben haben. Eine dem Ne23++ entsprechende Linie ist ebenfalls nieht 
beobaehtet worden. (Phvsie. Rev. [2] 43. 1060. 15/6. 1933. Philadelphia, Franklin 
Institute.) ' G. Sc h m id t .

K. T. Bainbridge, Die isotopische Zusammensetzmig ton Krypton, Quecksilber,
Selen, Cadmium und Germanium. Die mit dem Massenapektrographen erhaltenen 
Ergebnisse fur Kr, Se u. Cd werden mit den ASTONschen Analysen yerglichen. Die 
Isotopen Cd108 u. Cd118, die in Bandenspektren gefunden wurden, konnten noch nieht 
beobaehtet werden. Die Spektren von Hg zeigten nieht die Linien Hg13G, Hg197 u. 
Hg203, da geniigend lange 12xpositionen nieht ausgefiihrt wurden. Die Linien 71, 75 
u. 77, die nach ASTON dem Ge71, Ge75 u. Ge77 zugeschrieben wurden, sind hauptsach- 
lich die Hydride von Ge70, Ge7,1 u. Ge76. (Physic. R ev. [2] 43. 1056. 15/6. 1933. Phila
delphia, Franklin- Institute.) G. SCHMIDT.
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Henry Eyring, Albert Sherman und George E. Kimball, Die Quantenmcchanik 
chęmiseher Rcaktimien, an denen konjugierte Doppelbindungen beteiligt sind. Es werden 
die verschiedenen Theorien der konjugierten Doppelbindung auf ąuantenmeohan. 
Grundlage diskutiert u. die Potentialflachen fiir die Addition zweiatomiger Moll. zu 
solchen Bindungcn nach der yerallgemeinerten Methode von H e it le r - L o n d o n  be- 
rechnet. Die Vff. zeigen, daB fur derartige Ekk. verscliiedene Mecbanismen moglich 
sind, u. daB Effekte, wic dio ster. AbstoBung zwischen den inaktiven Gruppen im Mol. 
u. die N atur der Katalysatoroberflache dafiir bcstimmend sind, ob 1—2- oder 1—4-Ad- 
dition stattfindet. (J. chem. Physics 1. 586—92. Aug. 1933. Princeton, Univ., Chein. 
Labor. Frick.) ZEISE.

L. O. Brockway, Die Dreieleldronenbindung im Chlordioxyd. Die S tabilitat Ton 
Verbb. mit ungeraden Elektronenzahlen kann man durch Annahme von 3-Elektronen- 
bindungen deuten. Ein Beispiel hierfiir ist das CIO,, da es keine Tendenz zur Bldg. yon 
Cl20 4-Moll. hat. Eiir das C102-Mol. kónnen 3 mógliche Elektronenstrukturen (I—III) 
angegeben werden. Diese 3 Strukturen haben nach Becbnung etwa die gleiche Energie; 
daher muB ais ricbtige Formel eine Kombination dieser Strukturen angenommen 
werden. Wenn von 2 Strukturen eine ein ungeteiltes Elektronenpaar an einem Atom, 
ein einzelnes Elektron an einem anderen Atom bat, u. dio andere Struktur daraus durch 
Vertauschung des einzelnen Elektrons mit dem ungeteilten Elektronenpaar entstcht, 
sind die Voraussetzungen fiir eine 3-Elektronenbindung gegeben; denn in diesem Ealle 
h a t eine Linearkombination der beiden Strukturen eine niedrigere Energie ais die ein-

— ++ — — + + _  
i  :0 :C 1 ;0 : i i  : 0 : ć i : 0 : i i i  : ó : ć i : b :  i v : 0 : c i : 5 :  y  : o : ’c i : b :

zelnen Strukturen; die Resonanzenergie, welche in diesem Falle die Linearkombination 
stabilisiert, kann ais Austauschenergie des Elektronenpaares m it dem Einzelelektron 
beschrieben u. daher ais 3-Elektronenbindung bezeichnet werden. Beim C102 treffen 
die angegebenen Voraussetzungen fur die Strukturen I  u. II, sowio fiir die Strukturen I  
u. m  zu; deshalb kann voraussichtlich das C102-Mol. durch die EonnulierungenlY u. V 
beschrieben werden. Eiese beiden Strukturen sind nicht unterscheidbar; ihnen entsprieht 
theoret. ein O-Cl-Abstand von 1,57 A, wahrend man fiir die Ein- bzwT. Zweielektronen- 
bindung 1,65 u. 1,48 berechnet. Żur experimentellen Entscheidung iiber die Bindungsart 
untersucht Vf. die Streuung von Elektronen im gasfórmigen C10.2, aus dereń Inter- 
ferenzen sich die Atomabstande ermitteln lassen. Vf. berechnet die Intensitatsverteilung 
in den gestreuten Elektronen. Der Bechnung werden 6 Modelle zugrunde gelegt, die 
sich durch den Winkel zwischen den Bindungen untersebeiden (50—180°). Es zeigt sich, 
daB die Lage der Masima u. Minima vom Winl^el nur sehr schwach abhangig ist. Die 
ersten 3 Intensitatsmaxima u. die ersten 2 Minima werden zur Bereclinung des Cl-O- 
Abstandes herangezogen; die Entscheidung zwischen den Modellen ergibt- sich aus der 
Streuung der 5 Abstandswerte. Aus den Messungen folgt, daB zwar diese Entscheidung 
ungenau ist, aber der C-O-Abstand nahezu unabhangig vom Valenzwinkel heraus- 
kommt. Er betriigt 1,58 ±  0,03 A. Dieses ist nach Ansicht des Yf. ein Beweis dafiir, 
daB beim C102 3-Elektronenbindung vorliegt. (Proc. Nat. Acad. Sci., U. S. A. 19. 
303—07. Marz 1933. Califomia Inst. of Technology, Gates Chem. Lab.) ElSENSCHITZ.

K. Clusius, U ber Umwandlungen in festen Gasen. (Vgl. C. 1933- II. 1294.) Durch 
Messung der spezif. Warnien von festem SiH4, PH 3 u. H2S fąnd Yf. Umwandlungs- 
punkte, von denen der des SiH, (boi 63,4° -absol.) m it Sicherheit dem tlbergang der 
Molekule von der Sehwingung zur Rotation im Krystall (PAULING, C. 1930. II. 2867 
zugeschrieben werden kann. Dagegen wird beim PH 3 (30,2° u. 88,5° absol.) u. beim 
H2S (103,6° u. 126,2° absol.) die Deutung der Vorgange durch gleichzeitig auftretende 
Phasenanderungen erschwert. Jedoch wurde fiir H„S von S.MYTH eine Anomalie der 
DEE. gefunden, die m it dem Befunde des Vfs. im Einklang steht. Hiernach sollte 
der HoS-Dipol oberhalb 103,6° im K rystall frei rotieren. Vf. weist darauf hm, daB 
stark assoziierende Verbb. (HF, H 20 , NH,) keine solche Umwandlungen zeigen u. 
bringt diese Verschiedenheiten in Beziehung zum permanenten Dipolmoment, das 
bei 11,0 usw. den Dispersionseffekt (die ąuantenmeehan. Austauschkrafte nach 
L o n d o n ) iiberwiegt. Vf. te ilt die Verbb. in drei Gruppen ein, die sich durch das Verli. 
bei tiefen Tempp. u. die GroBe des Djpolmomentes unterseheiden. Fiir die Molekule 
der 3. Gruppe (CO, NO, N»0) m it sehr kleinem Dipolmoment sind im Krystall je zwei 
um 180° yerschiedene Orientierungen moglich, die sich energet. so wenig unterseheiden, 
daB bei hoherer Temp. keine bevorzugt ist. Bei raseher (irreversibler) Abkuhlung
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kónnte diese „Orientierungsunordnung" einfrieren, wahrend sich bei langsamer (rever- 
sibler) Abkuhlung der Ordnungszustand cinstellen sollte, bei dem die Orientierung mit 
der kleineren Energie bevorzugt ist. Das seheint tatsaehlich fur PH 3 zuzutreffen, denn 
liier wurden bei schneller Abkuhlung etwas andere C^-Werte gefunden, ais bei lang
samer Abkuhlung. (Z. Elektroehem. angew. physik. Chem. 39. 598—601. Juli 1933. 
Gottingen, Phys.-chem. Inst. d. Univ.) Z eise .

N. Yannaguis, Ober die Polymorphie der Paraffine. AnschlieBend an die Unterss. 
von M u l l e r  (C. 1933. I. 1477) untersucht Vf. die krystallograph. Umwandlungen 
von Paraffinen, die durch fraktionierte Dest. aus Erdol hergestellt waren, unter dem 
Polarisationsmikroskop. Wahrend nach Mu l l e r  synthet. Paraffine bei steigender 
Temp. eine Umwandlung einer orthorhomb. Modifikation in eine andere orthorhomb. u. 
bei Annaherung an den F. einen kontinuierlichen Ubcrgang in eine hexagonale Modi
fikation zeigen, fand Vf. nur eine Umwandlung einer orthorhomb. in eine hexagonale 
Modifikation. Den Untersehied seiner Ergebnisse von denen von Mu l l e r  fuhrt Vf. 
auf einen geringen Geh. seiner Paraffine an verzweigten u. cycl. KW-stoffen zuriick. 
(C. E. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 784—87. 13/3. 1933.) L. E n g e l .

H. P. Cady und Ethel Ann Jones, Die Schmelzpunklskurten ju r  die Systeme 
Ammoniak-Propylalkohole und Ammoniak-Butylalkohole. Es werden die binaren Systeme 
von NH3 mit n-Propyl-, Isopropyl-, n-Butyl-, Isobutyl-, sek.-Butyl- u. tert.-Bulylalkohol 
untersucht, u. m it den friiheren Unterss. der analogen Systeme NH3-Methylalkohol, 
-Athylalkohol u. -Phenol verglichen. In  jedem System existiert eine Verb., bestehend 
aus 1 Mol. Alkohol u. 1 Mol. NH3. Die Diagramme des Phenol- u. des tert.-Butylalkohol- 
systems sind nicht so eindeutig; an verschiedenen Stellen kann das Auftreten von Verbb. 
nicht m it Sioherheit festgestellt werden. Der Dissoziationsgrad der gebildeten NH3- 
Alkoholverbb. ist bei den Verbb. m it primiiren Alkoholen am kleinsten, bei denen der 
sekundaren Alkohole ist er groBer u. hat semen hóchsten W ert bei den tertiaren 
Alkoholen. Der F. des sekundaren Butylalkohols, der in der L iteratur fehlt, wurde zu 
—114,7° bestimmt. Die Strukturen der NH3-Alkoholverbb. sind ais Oxonium- oder 
Ammoniumkomplexe aufzufassen. (J. physie. Chem. 37. 303—20. Marz 1933. Lawrence, 
Kansas, Departm. of Chem., Univ.) JUZA.

F. Sauerwald, Das chemische Massenwirkungsgesetz bei konzentrierten niclit idealen 
Losungen. T a m jia n n  u . Mitarbeiter (vgl. C. 1931. II. 3033) fanden das Zutreffen 
des nur fur ideale Lsgg. giiltigen Massenwirkungsgesetzes auch bei konz. Lsgg. Wenn 
nun eine Gleichgewichtskonstante C m it den Konzz. c,-, C =  (cL - c2)/(c3 • c.,) yorliegt, so 
kann eine Konstanto K  mit den A ktm taten  et,-, K  —■ der GroBe von C
prakt. gleichgesetzt werden, wenn die Abweichungen der A ktm ta ten  von den Konzz. 
relativ dieselben sind oder ein Ausgleieh in den Aktivitatsverh;iltnisseii yorliegt. Es 
kann auch eine beschriinkte Konstanz von C eintreten, wenn die Aktivitaten sich 
ahnlieh wic die Konzz. andern oder die Aktm tatskoeff. gewisse einfache Proportionen 
erfullen. C kann dabei von K  yerschieden sein. (Naturwiss. 21. 547. 22/7. 1933. 
Breslau.) G o l d b a c h .

F. Sauerwald und F. Neubert, tJber das Massenwirkungsgesetz bei konzentrierten, 
nicht idealen Losungen. (Vorl. Mitt.) Ausfuhrliehere Fassung der vorat. ref. Arbeit. 
(Metallwirtsch., Metallwiss., Metallteclm. 12. 459—60. 11/8. 1933. Breslau, Techn. 
Hochsch.) G o l d b a c h .

A. L. Robinson und I. Amdur, Der Temperaturkoeffizient der Bekombination von 
Wasserstoffatomen. In  Fortsetzung zu A m d u r  u . ROBINSON (C. 1933. II. 1633) wurde 
die Bekombination der H-Atome bis —79,0° u. 99° untersucht. Yorlaufige Ergebnisse 
zeigen einen schwachen, aber eindeutigen positiven Temp.-Koeff., der einer Aktivierungs- 
warme von 900 cal entspricht. Dies wird ais ein weiterer Beweis dafiir betrachtet, 
daB entgegen der Annahme von St e in e r  u . W lCKE (C. 1931. II. 2268) der Wand- 
effekt bei der Rekombination eine wesentliche Kolie spielt. (J. Amer. chem. Soc. 
55. 2615— 16. Junil933. Pittsburgh, Peimsylvania, Univ., Dept. ofPhysics.) Bo. ROSEN.

R. Bowling Bames, Die Plastizilat von Steinsalz und ihre Abhangigkeit ton Wasser. 
(Physie. Rev. [2] 43. 82—83. 1/1. 1933. Baltimore, Maryland, Johns Hopkins Univ. — 
C. 1933. I .  3159.) S k a l ik s .

Adolf G. Smekal, Die Plastizitdt von Steinsalz und ihre Abhangigkeit von Wasser. 
Bemerkungen zu der Arbeit von B a r n e s  (vorst. Ref.). (Physie. Rev. [2] 43. 366—67. 
1/3. 1933. Halle, Inst. f. theoret. Physik d. Univ.) S k a l ik s .

F. Zwicky, Ober die Plastizitdt ton Krystallen. Polemik gegen S m e k a l  (yorst.
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Ref.). (Physic. Rev. [2] 43. 765—66. 1/5. 1933. Pasadena, California Inst. of 
Technol.) . . . .  Sk a l ik s .

R. M. Davies, Ober die Bestimmung einiger der elastischen Konslanten des Bochelle- 
salzes nacli einer dynamischen Methode. Piezoelektr. Resonatoren aus Bochellesalz 
werden in einen elektromechan. Sehwingungskreis geschaltet; aus der Resonanz- 
frequenz erhalt man die elast. Konstanten. Es werden 3 Typen von Resonatoren 
untersucht, die in yerschiedenen Richtungen aus dom Krystall geschnittcn sind, so 
daC das Feld jeweils zu einer Krystallachse parallel steht. Zur Auswertung der Messungen 
wird die elementarc Pormel fiir die Eigenfreąuenz durmer Stabe verwendet; hier sind 
Korrekturen erforderlieh, welche dio endliche seitliehe Ausdehnung, sekundare elektr. 
Effekte u. adiabat. Schwingen betreffen. Die GroBe dieser Korrekturen wird durch 
theoret. Uberlegungen bestimmt. Die bei 15° gemessenen elast. Konstanten stimmen 
teils gut (2°/0), teils schleehter m it den durch stat. Messungen bestimmten Werten 
uberein. Die Ursachen der noch yorhandenen Diskrepanzen werden erórtert. Eerner 
wird die Resonanzfreąuenz bei Tempp. zwischen —25° u. +40° gemessen. Man findet 
meist eine lineare Temperaturabhiingigkeit der Frequenz, doch treten bei einzelnen 
Tempp. auch Unstetigkeiten auf. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 16. 97—124. Juli 1933. 
Aberystwyth, Univ. College of Wales.) E i ŚENSCHITZ.

F. B. Finter, An introduction to physical chemistry. Rev. ed. London: Longmans 1933. 
(202 S.) 8°. 6s.

[russ.] Alexander Alexandrowitsch Jakowkin, Lchrbuch der allgemeinen (thcoretischen u.
angewandten) Chemie. Teil 2. Leningrad: Goschimtechisdat 1033. (308 S.) Rbl. 5.25. 

Clarence M. Loane, A study of the activity of finely diyided metals and metallic osides. Balti
more: Johns Hopkins Press 1033. (12 S.) pap., 15.

E. A. Moelwyn-Hughes, The kinetics of reactions in solution. London: Oxford U. P. 1933. 
(313 S.) 8°. 8 s. 6 d. net.

Aj. A to m stru k tu r. R adiochem ie. P hotochem ie.
T. E. Sterne, Eine statistische Untersuchnng eines sićh im  Oleichgewicht befindlicJien 

Systems, in  dem alle mogliclien Umwandlimgen auftreten konnen. Bestehen alle Kerne 
aus Protonen u. jSTeutronen u. ist das Elektron ein drittes unabhangiges Teilchen, so 
kann der statist. Zustand eines solchen Systems durch 4 Parameter bestimmt werden. 
Vereinfaehungen treten auf, wenn alle Keme u. Neutronen aus Elektronen u. Protonen 
bestehen. Fur die yereinfachte Annahme laCt sich die Energie angeben, die zum Auf- 
bau des Kems aus Elektronen u. Protonen erforderlieh ist. Die einem solchen System 

' entsprechenden Gleichgewichtszustande sind nahezu vóllig im Innern der Sterne vor- 
handen; die freiwerdende Energie eines solchen Systems bei Temperaturabnahme wird 
ais die Hauptąuelle der durch gewisse Sterne ausgestrahlten Energie angesehen. 
(Physic. Rev. [2] 43. 1056. 15/6. 1933. Harvard University. Massachusetts Institu te 
of Technology.) G. S c h m id t .

E. L. H ill, Erhallungstheoreme in  der Quanłenmechanik. (Physic. Rev. [2] 43. 
780. 1/5. 1933. Univ. of Minnesota.) S k a l ik s .

Comel Łanczos, Die WeUenmechanik ais Hamillonsche Dynamik des Funklions- 
raumes. Eine nene Ableitung der Diracschen Gleichung. (Z. Physik 81. 703—32. 18/4. 
1933. Potsdam, Einstem-Inst.) ” SKALIKS.

M. A. Tuve, Die Suche nach dem Diracschen isolierten Magnetpol mit Hilfe von 
Ablenkungsezperinienlen. Diskussion uber Móglichkeiten fiir den Nachweis der Existenz
der DlRACsehen Einzelpole (vgl. D ir a c , C. 1932.1. 626). (Physic. Rev. [2] 43. 770—71.
1/5. 1933. Washington, D. C., Camegie-Inst.) SKALIKS.

Carl D. Anderson, Die Entdeckung des freien posiiiuen Elektrons. (Vgl. C. 1933. 
I. 3870.) Eine Serie von 1300 Aufnahmen der Hohenstrahlungsbahnen in einer yertikal 
angeordnetenW lL S O N -K am m er in einem homogenen Magnetfeld von 15000 Gauss h a t  
15 Bahnen von positiy geladenen Teilchen ergeben, dereń Ladung wahrscheinlich die 
des Protons u. dereń M. in der gleichen Grofienordnung wio die des freien negativen 
Elektrons ist. Aus der Tatsache, daB diese Bahnen in Gruppen auftreten u. von  
anderen Bahnen begleitet sind, wird geschlossen, daB sie sekundaren Teilchen ent- 
sprechen, die von Atomkernen ausgesandt werden. (Physic. Rev. [2] 43. 1056. 15/6. 
1933. California Institute of Technology.) t G. Sc h m id t .

J. R. Oppenheimer und M. S. Plesset, Ober die Erzeugung des positiven Elek- 
trons. Die DlRACsche Theorie des Elektrons fuhrt in allen Fragen, die Langen in Grófien- 
ordnung der CoMPTONschen Wellenlange betreffen, zu groBen Schwierigkeiten. Letztere
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werden behoben durch Anderung des Formalismus in den bekannten Streuformeln von 
KLEIN-NlSHINA u .  durch Forderung von Elektronenpaaren u. sogenannten Positronen. 
Tm Falle des auBeren elektrostat. Feldes ist die Erzeugung von Elektronenpaaren ein 
typ. (Juanteneffekt, der von der Wellenlange der Elektronenwellen abhangt. Liegt ein 
CoULOMBsches Kraftfeld vor, so ergibt die Theorie, daB zum Nachweis von Elektronen
paaren eine Strahlung (Elektronen oder y-Strahlen) bestimmter Energie benutzt werden 
muB. Beim Auftreffen von y-Strahlen auf den Kern kann dieser Effekt ais eine plioto- 
elektr. Absorption der y-Strahlen dargestellt werden. Die Yerss. iiber die Erzeugung von 
Elektronenpaaren m it gefilterten y-Śtrahlen von ThC" baben diese Betrachtungen be- 
statigt. Is t die Energie der y-Strahlen nur ein wenig groBer ais die zur Erzeugung von 
Elektronen erforderliche Grenzenergie, u. ist die kinet. Energie des Elcktronenpaares 
gering, so kónnen die relatm st. Effekte fiir Elektron u. Positron vernachlassigt werden, 
wodureh sich die Kernabsorptionsprozesse leicht beschreiben lassen. Bei Zunakme der 
Energie der y-Strahlen wachst die durch die Erzeugung von Elektronenpaaren herror- 
gerufene Absorption stark an. Die Absorption wird endlieh wesentlicher, ais die durch 
den COMPTON-Effekt hervorgerufene Absorption. (Physic. Rev. [2] 44 . 53—55. 1/7. 
1933. Pasadena, California, Inst. of Technology.) G. SCHMIDT.

Carl D. Anderson und Seth H. Neddermeyer, Positronen aus y-Strahlen. Bei 
den Verss. der Vff. fallt ein gut definiertes Strahlenbiindel senkrecht auf die Wand 
einer W lLSO N -K am m er, die m it einer 2 mm dicken Pb-Schieht bedeckt ist. In  einiger 
Entfernung ist auBerdem eine 0,5 mm dicko Al-Folie angebracht. Die W lLSO N -K am m er 
befindet sich in einem Magnetfeld von 430 Gauss. Ais Strahlenąuelle diente RdTh 
m it seinen Zerfallsprodd. Die photograph. Aufnahmen haben 22 Elektronenpaare er- 
geben, die durch eine y -Strahlung von ungefiihr 2,6-106 V ausgel. worden sind. Von 
diesen 22 Elektronenpaaren besitzen 13 eine kinet. Energie von 106 bis l,6-106e \ 7, 
nur ein Paar besitzt eine Energie von 1,8-10* e V. Diese Energieangaben erfolgen 
unter der Annahme, daB die M. des Positrons gleich der des Elektrons ist. Aus diesen 
Ergebnissen kann geschlossen werden, daB die beiden Teilchen durch einen ProzeB 
entstehen, bei dem die Energie von etwa 1-10® e V, die fur die Bldg. eines Positrons 
u. eines negativen Elektrons erforderlich ist, dureh die auftreffende Strahlung erganzt 
wird. (Physic. R ev . [2] 4 3 . 1034. 16/6. 1933. Pasadena, California, California Institute 
of Technology.) G. S c h m id t .

Y. Nishina und S. Tomonaga, Ober die Erzeugung ton  -positiren und negaliven 
Elektronen. Die Erzeugung positiver Elektronen in Materie wird auf Grund der D ir a C- 
schen Theorie des Elektrons erklart. Bei Ggw. von Atomen wirken Elektronen u. 
Atomkeme mit Elektronen negativer Energie aufeinander. Ein einzelnes y-Quant 
kann die Umwandlung dieser Elektronen aus ihren Zustanden negativer Energie in 
solche positiver Energie heryorrufen. Die Wahrseheinlichkeit fiir die Erzeugung 
positiver u. negativer Elektronen sowie positiver u. negativer Protonen mittels Materie- 
teilchen anstatt durch Quanten kann in ahnlicher Weise bestimmt werden. (Proc. 
physic.-math. Soc. Japan [3] 15. 248—49. Juni 1933. Tokio.) G. S c h m id t .

E. C. Childs und H. S. W. Massey, Eleklronenstreuung in  Metalldampfen. 
I. Cadmium. Die Winkelverteilung elast. gestreuter langsamer Elektronen (4—48 V) 
wird nach der schon friiher benutzten Drehkafigmethode in einem Streuwinkelbereich 
von 25— 130° fiir Cd-Dampf gemessen. Die erhaltenen Streukurren zeigen Maxima 
u. Minima, die den fiir Hg-Dampf gefundenen weitgehend ahnlich sind. Die Bedeutung 
der Resultate fiir eine event. Best. der atomaren Felder wird diskutiert. (Proc. Roy. 
Soc., London. Ser. A. 141. 473—83. 1/8. 1933. Cambridge, Trinity College.) K o l l a t h .

Louis R. Maxwell, Elektronenbeugung in  Fliissigkeiten. (Vgl. C. 1933- II. 1638.) 
Elektroneninterferenzen wurden erhaltcn beim Durchgang von Elektronen (14—30 kV) 
durch dunne Fl.-Hautchen aus Phytol (C20H 39OH), Nujol u. zwei verschiedenen Sorten 
von Vakuumpumpenolen. Die fiir diese vier Fil. erhaltenen Beugungsbilder sind prakt. 
gleich u. werden durch drei vollstandige Beugungsringe charakterisiert. Die (1 j).-sin 0/2)- 
Werte sind fiir Phytol 0,108, 0,236, 0,420. Die hieraus ausgerechneten Molekiil-Ab- 
stande sind im wesentlichen ident. mit den fiir Róntgenstrahlbeugung in C15H3; 
u. C14H3(> gefundenen Werten. (Physic. Rev. [2] 44 . 73—76. 15/7. 1933. Washington, 
Bur. of Chem. and Soils.) K o l l a t h .

Irśne Curie und F. Joliot, Die Komplezitdt des Protons und die Masse des Keulrons. 
Aus den Zertrummerungsverss. an Al u. B bei Einw. von a-Teilchen ist geschlossen 
worden, daS das Proton ein komplexes Teilchen ist, das aus einem Neutron u. einem 
positiren Elektron aufgebaut ist. Der ZertriimmerungsprozeB fur B kann neben der
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iiblichen Form: B 11 +  a  =  N 14 -J- Neuti-on auch folgendernmBen verlaufcn: B 10 a  =  
C13 +  Neutron +  Elektron. Ohno Kenntnis der Massen von B 10 u. C13 laCt sich dio 
M. des Neutrons aus der maximalen Energie der Po +  B-Protonen u. aus der nach 
der letzten Formcl sich orgebenden freiwerdenden Energie berechnen. Hierdureh ergibt 
sich die M. des Neutrons 7,u 1,011. Die Folgerungen dieser Annahmo werden gepriift. 
Die Bindungsencrgie zwisehen Neutron u. positiyem Elektron im Proton ist von der 
GroBenordnung von 5-106 e V, wodureh eine groBe Stabilitat angezeigt wird. (C. R. 
hebd. Seances Acad. Soi. 197. 237—38. 17/7. 1933. Paris.) G. S c h m id t .

William Draper Harkins, Das Neutron, Atomaufbau und ein KernausschluP- 
prinzip. (Vgl. C. 1933. I. 1400.) Das Auftreten von  Neutronen boi BeschieBung von Bo 
m it a-Teilchen ist bere its  aus de r HARKINS-W lLSONschen H -H e-T heorie  (191B) gefolgert 
w orden. Eine Ausnahme in  d ieser a llgem einen Theorie b ilde te  Be. Fiir diesen Fali w ar 
es erforderlich , d ie  Ggw. eines vóllig  k o n d en sierten  Kern-H-Teilchons an zunehm en . In  
d e r vorliegenden Arbeit w ird  gezoigt, daB dio Neutronen ein  neues Element m it d e r 
Ivem la.dung3z.ahl 0 bilden, das N e u to n  g e n an n t w ird . Die p h o to g rap h . Aufnahmen des 
Zerfalls von N d u rch  Neutronen lassen  e rkennen , daB d e r N 16-Kem eine Halbwertszeit 
von  10~10 Sek. b e sitz t. Boi d e r Rk. O16 +  n 1 — y  O17 — y  C13 -f H4 b le ib t dio M. 
n ah ezu  e rh a lten , so daB n u r  dio k in e t. Energio des Neutrons f iir  d ie Umwandlung in  
Strahlung z u r Verfiigung s te lit. Der gegonwiirtige Stand d er Verss. iiber d ie  Źcr- 
tru m m eru n g sb estan d te ilo  u . Zertriimmerungen d u rc h  Einfangen is t  fo lgender: 
1. a-Teilchen m it d o p p e ltc r Ladung u. k leiner UberschuBmasse. Die k in e t. Energie w ird  
in  M. um gew andelt. 2. Proton m it e iner Ladung u. hoher UberschuBmasse. 3. Neutron 
m it de r Ladung 0 u. ho h er UberschuBmasse. Fiir d en  A u fb au  d e r Atoinkeme w erden  
zwei allgem eine Theorien aufgeste llt. 1. Nach d e r Theorie v o n  H a r k i n s  u . W lLKENS 
is t de r K em  gróflten teils au s a-Teilchen oder Gruppen au fg eb au t. 2. Die HARKINS- 
MASSONsche Kernformel e n th a lt  dagegen  folgende Kembeziehungen. a) Ein zu- 
sam m engesetz te r Kern b e s itz t n ic h t m eh r ais 2 Protonen au f e in  Elektron, b) Die 
Stabilitat d e r Atomkerne w ird  d u rc h  2 Y eriinderliche b es tim m t, d u rc h  d ie Kemladungs- 
zah l oder Zahl der Extraprotonen u. d u rc h  d as  V erh a ltn is  d e r Anzahl d er Neutronen zu r 
Gesamtzahl d e r Protonen. c) Die Anzahl d er Neutronen is t  ge rad e  fu r  f a s t  a lle b e k an n ten  
A tom kerne. d) D ie H alb -a-T eilchen  sin d  im  allgem einen zu  P aa ro n  verb u n d en , d. h . sie 
t r e te n  ais a-Teilchen o der G ru p p en  auf. e) Dio B eziehungen  c u. d  zeigen a n , dafi d ie 
G esam tzah l de r P ro to n en  in  einem  K e rn  gew ohnlich  gerade is t. D u rc h  A nnahm e eines 
b estim m ten  K lassensystem s lassen  sich  zwei vo n e in an d er abliang igc K ernausschluB - 
p rin zip ien  aufstellen . (P roc. N a t. A cad. Sci., U . S. A. 19. 307—18; Sci. M onth ly  30. 
546—49; P hysic . Rev. [2] 42 . 914—15. 1933. U n iv . of Chicago.) G. S c h m id t .

F. N. D. Kurie, Die Winkelrerteilung der Protonen, die durcli Neutronen ausgelost 
werden. Vf. beschreibt eine kiinstliche Neutronenąuelle, die in Form eines Po u. Be 
enthaltenden Messingzylinders besteht. Bei dieser Anordnung werden die Neutronen 
radial in eine WlLSON-Kammer gesehickt. Von der Oberflache des Messingzylinders, 
die m it Paraffin bedeekt ist, gehen die Protonen aus. Der Richtungswinkel zwisehen 
Neutronen u. Protonenstrahl wird bestimmt. Die Winkelverteilung dieser Protonen 
besitzt bei 0° ein Masimum; einige Protonen werden bis zu 75° gefunden. (Physic. 
Rev. [2] 43. 1056. 15/6. 1933. Yale-University.) G. S c h m id t .

E. G. Steinke, A. Gastell und H. Nie, Zur Zertrummerung verschiedener 
Materialien durch Ultrastrahlung. In  Fortsetzung der Pb-Atomzertrummerungsverss. 
mit Ultrastrahlung (C. 1932. II. 13) wurde bei der Aufnahme einer Druckkurve der 
HoFFM ANNschen StoBe weitgehende Proportionalitat zwisehen StoBgroBe u. n. Ioni- 
sierung festgestellt. Fiir den gróBten beobaehteten StoB wird die Mitwrkg. von 
schwereren u. starker ionisierenden Atomtrummem fiir erforderlich gehalten. Dio Unterss. 
der StoBe aus verschiedenen Materialien haben relativ hohe StoBhiiufigkeiten aus Fe u. 
Al gegeniiber Pb ergeben, woraus geschlossen werden kami, daB der StoBprozeB nicht mit 
der n. Absorption proportional geht. (Naturwiss. 21. 560. 28/7. 1933. Kónigs- 
berg i. Pr.) G. S c h m id t .

W. F. G. Swann u n d  C. G. Montgomery, Kernzertrummerungen durch Hohen- 
strahlen. Die bei den Hóhenstrahlungsmessungen auftretenden I IOFFMANNschen StoBe 
werden in einer Ionisationskammer untersueht, die aus 2 Halften besteht, die durch eine 
Metallplatte beliebiger Dicke Y oneinander getrennt werden kónnen. Die Ionisation 
wurde in den beiden TeilgefaBen einmal ohne die Platte, das andere Mai m it der P latte 
gemessen. Der Unterschied beider Messungen lieferte die Anzahl u. Eig. d e r in den 
Platten verschiedenen Materials auftretenden Kemzertriimmerungen. Gleichzeitige
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Kontrollmessungen iiber die Hóhenstrahlung wu rden m it einem System von drei 
GEIGER-M ULLER-Zahlcm  durchgefiihrt. Die m it den beiden Halften des Ionisations- 
gefaBes verbundenen Galvanometer zeigten in vielen Fallen gleichzeitige Ausschlage. 
Is t die durchschnittliclio Verteilung der sek. Strahlen, die die Ausschlage liervorrufen, 
bekannt, u. wird eine bestimmte GroBe fiir die Ionisation pro cm Weg angenommen, 
so laBt sich die Anzahl der an dem Ausschlag beteiligten Strahlen berechnen. Aus den 
experimentellen Angaben bestimmt sich diese Zahl zu angeniihert 1000. Bei dieser Be- 
rechnung ist angenommen worden, daB die beobachteten Strahlen aus positiven u. nega- 
tiven Elektronenbestehen. (Physic. Rev. [2] 44. 52—53; J .  Franklin Inst. 216. 249—52. 
Swarthmore, Pennsylvania, F r a n k l in  Inst.) G. SCHMIDT.

M. L. E. Oliphant und Lord Rutherford, Versuche uber die Umwandlung von 
Elementen dureh Protonen. In  der von den Vff. besehriebenen Apparatur wurde ein 
starkes Protonenbundel dureh ein gewóhnliches Kanalstrahlenentladungsrohr erzeugt 
u. dann m it Spannungcn bis zu 200 000 V beschleunigt. Die yerschicdenen Arten von 
Ionen, die in dem Biindel vorhanden sind, werden dureh Ablenkung in einem Magnet- 
feld getrennt, so daB jeder Bestandteil des Bundels auf die zu untersuchende Substanz- 
schicht fallen konnte. Mit dieser Anordnung gelang dic Priifung des Zerfalls einiger 
Elemente bei yerhaltnismaBig geringen Spannungen. Dio Methodo zur Messung der 
Reichweite der von der Substanzschicht emittierten Teilchen wird beschrieben. Li 
cmittierte Teilchen bei 30 kV, wenn Protonen auf dio Substanzsehicht fielen. Die 
fiir B erforderliche Grenzspannung betrug 60 kV. Molekulare H2-Ionen lieferten 
Teilchen bei angeniihert der doppelten fiir Protonen erforderlichen Energie. Reich- 
weitemessungen der Teilchen aus B ergaben eine maximale Reichweite von 4,7 cm. 
Der groBere Teil der Teilchen besitzt Reichweiten in einem Gebiet um 1,8 cm. Im  
Falle von Fe, O, Na, Al u. N werden keino naehweisbaren Effekte erhalten bei Einw. 
von Protonen oder molekularen Ionen von Energien bis zu 200 kV. Die Ausbeute 
von Zertriimmerungsteilchen an Be u. F  war so gering, daB sich keine genauen Messungen 
durchfiihrcn lieBen. Fiir die Elemente Au, Pb, Bi, Tl, U u. Th wurden bei den vor- 
handenen Energien keine beobachtbaren Effekte erhalten. Ansckliefiend wird der 
Zerfall des B l l -Kerns dureh Einfangen des Protons diskutiert. Es wird angenommen, 
daB der Kern in 3 a-Teilehen zerfallt, die in 3 voneinander um 120° verschiedenen 
Richtungen ausgesandt w erden.. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 141. 259—81. 
3/7. 1933. Cambridge, Cavendish Laboratory.) G. SCHMIDT.

Gilbert N. Lewis, M. Stanley Livingston und Ernest O. Lawrence, Die 
Emission von a-Teilchen aus yerschiedenen Schichten, die mit Deutonen hoher Geschwindig- 
keit beschossen werden. Wird in der Versuehsanordnung der Vff. fiir mehrfaehe Beschleu- 
nigung von Ionen H 2 benutzt, was 50%  des schweren Isotops H 2 enthiilt, so werden den 
K 1H2+-Ionen Energien von 2-106V erteilt. Diese Ionen liefern beim Auftreffen auf 
Schichten Protonen von 660000 V u. H2-Keme yon 1,33• 10® V Energie. Letztere werden 
Deutonen genannt. Vff. haben diese Teilchen auf die Oberflache verschiedener Sub- 
stanzen geriohtet. Von besonderem Interesse ist die Unters. von Elementen des Kem- 
typs 4 n 2, da in diesem Falle Kerne vom Typ 4 n  u. a-Teilehen erwartet werden. 
GroBe Ausbeuten an a-Teilehen wurden bei NH4N 0 3 u. LiF erhalten. Verss. m it 
Schichten, die O, H  u. F  entlialten, ergeben, daB dic starksten beobachteten Effekte dem 
N  u. Li zugeschrieben werden mussen. N liefert ungefiihr 100 a-Teilehen auf 109 Deu
tonen. Die a-Teilehen besitzen eine homogene Reichweite von 6,8 cm. Mit Li wird eine 
groBe Anzahl von a-Teilehen von 8,2 cm erhalten. 10%  der beobachteten a-Teilchen 
besitzen eine Reichweite von 14,5 cm, die einer Energie von 12,5-10° V entspricht. Die 
bei dem UmwandlungsprozeB L i8 -j- H2 — y  2 H4 freiwerdende Gesamtenergie belauft 
sich auf 23,4-106 V, was etwa 11,7.10° V fiir jedes,a-Teilchen entspricht. Im  Falle yon 
Be werden a-Teilchen gleicher Reichweite wie bei ahnlichen Verss. m it Protonen hoher 
Geschwindigkeit erhalten. Die Anzahl der Zertriimmerungen pro Deuton war wenigstens 
100-mal so groB wie die Anzahl pro Proton. Unter Benutzung der gegebenen Werte fiir 
die M. des Be (9,0155) fur die lunet. Energie der a-Teilchen u. der Neutronen wird eine 
Neutronenmasse erhalten, die kleiner ais die Einheit ist. Al u. Mg liefern nur eine geringe 
Anzahl von a-Teilchen von etwa 6 cm Reichweite, wenn die Deutonen eine Energie von
1,2-10° V besitzen. Yerss. m it Si02, N aP 03, C, CuS, Ca(C103)2, Au, P t, Messing u. 
Glimmer haben keine naehweisbaren a-Teilchen ergeben. (Physic. Rev. [2] 44. 55—56. 
1/7. 1933. Univ. of California.) G. Sc h m id t .

Ernest O. Lawrence, M. Stanley Livingston und Gilbert N. Lewis, Die 
Protoneneynission aus verschiedenen Schichten, die mit Deutonen hoher Geschwindigkeit
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beschossen werden. (Ygl. C. 1933. I. 180.) Die BeseliieBung von Schichten aus C, Au, 
P t, LiF usw. durch Deutonen (H2-Kerne) m it Energie von 6-105 bis 1,33-109V hat 
neben einer a-Teilchenemission eine starkę Protonenemission ergeben. Die Reiehweiten 
dieser Protonen erstrecken sieli bis auf 40 cm. Die Erklarung des Auftretens von Pro- 
tonen besteht in der Annahme, daB das Deuton selbst zerfallt, u. z war in ein Proton u. 
ein Neutron. Zur Priifung dieser Annahme wird die Beziekung zwischen der Reiohweite 
der emittierten Protonen u. der Energie der auftreffenden Deutonen beobachtet. Im  
Falle von Au nimmt bei Anwachsen der Deutonenenergie von 1-10° auf 1,33-10° V die 
maximalo Reichweite der Protonen von 16,7 auf 17,9 cm zu. Die M. des Neutrons wird 
zu weniger ais die Einheit aus den Massen von H 1 u. H 2 u. aus den gemessenon Energien 
des Deutons u. des emittierten Protons bestimint. Neben der ubliehen bei der Protonen
emission auftretenden Reichweite von 18 cm werden bei einigen Substanzen Protonen- 
rcichweiten von 12, 26, 35, u. im Falle von LiF sogar von 40 cm beobachtet. Sinkt die 
Energie der Deutonen unter 8-105 V, so kann keine Protonenemission mehr beobachtet 
werden. (Physie. Rev. [2] 44. 56. 1/7. 1933. Univ. of California.) G. S c h m id t .

Irene Curie und F. Joliot, Neue Untersuchungen iiber die Neulronenemission. 
(Vgl. C. 1933. I. 3273. II. 820.) Yff. untersuchen die von den a-Teilchen des Po an- 
geregte Kernstrahlung in yerschiedenen leiehten Elementen unter Verwendung einer 
Ionisationskammer, die m it CH4 oder C4H 10 gefullt ist, urii die Wrkg. der Neutronen zu 
erhohen. Aus Absorptionsmessungen kann geschlossen werden, daB F, Na u. Al Neu
tronen emittieren, die wahrscheinlich von y-Strahlen begleitet sind. Bei den Elementen
H, C, O, N, P, Ca ist das Auftreten einer durclidringenden Strahlung nicht beobachtet
worden. Die Neutronenemission durch die Kerne F 1ŁI, Na23 u; Al27, die bekanntlich auch 
Protonen aussenden, zeigt an, daB ein Kern 2 versehiedene Umwandlungsarten unter 
der Einw. der a-Teilchen erfahren kann. So liefert z. B. die Umwandlung des F 18-Kerns 
unter Einfangen eines a-Teilchens folgende Rkk.: F 1 0 a =  Ne22 +  Proton oder 
F19 +  a =  Na22 +  Neutron oder F 19 +  a =  Ne21 - f  Neutron +  Proton. Ahnliehe 
Formeln lassen sich fiir die Umwandlung des Na23 u. des Al27 aufstellen. Die Best. der 
Veranderung der Neutronenanregung ais Funktion der Energie der a-Teilchen ergibt im 
Falle von Be die Existenz eines Resonanzniveaus fiir eine a-Teilchenenergie von 
2 ,6 -10“ eV. Fiir B wird ein analoges Resonanzniveau bei einer Energie von 2 ,2 -109 eV 
gefunden. Die Neutronenemission des B beginnt bei einer a-Teilchenenergie von
2-10° eV. Im  Falle von Li beginnt die Neutronenemission erst bei einer a-Teilchen
energie von 5 - 109 eV; diejenigo dery-Strahlen bei 3 - 106 eV. Die Emission dery-Strahlen 
von Li entsprieht wahrscheinlich einer Kemanregung ohne Einfangen des a-Teilchens 
u. ohne Umwandlung. Zur Erklarung der Neutronenemission des Li muB fiir die M. 
des Neutrons der W ert von 1,0065 angenommen werden. SehlieBlich werden die Energie- 
minima der a-Teilchen zur Neutronenanregung aus F  zu 4-10® eV, u. aus Al zu 4,5 bis 
5 -1 0 6 eV bestimmt. (J. Physiąue Radium [7] 4. 278—86. Juni 1933. Paris, Inst. du 
Radium.) G. SCHMIDT.

T. R. Wilkins und S. D. Burdick, Eine pholographische Bestimmung der Halb- 
wertszeit von Tlwrium B. Die experimentell festgestellte lineare Beziehung zwischen 
der photograph. D. u. der Anzahl der auf eine Emulsionsschicht auftreffenden a-Teilchen 
ist in der vorliegenden Arbeit benutzt worden, um die Halbwertszeit von Th B zu be- 
stimmen. In  der Versuchsanordnung der Vff. wurde die Strahlenąuelle gleiehmaBig 
langsam iiber eine photograph. P latte bewegt. Die gemessenen photograph. D.D. 
schwankten zwischen 1 zu Beginn u. 0,3 am Ende der Messung. Fiir die Halbwerts- 
periode von Th B wurde der W ert von 10,2 Stdn. gefunden. Die Ionisationsmessungen 
lieferten fiir die Halbwertszeit des Th B 10,6 Stdn. (Physie. Rev. [2] 43. 1059. 15/6. 
1933. Rochester, University.) G. S c h m id t .

G. Mano, U ber die Verlangsamung der a-Teilchen in  Wassersłoff. (Ygl. C. 1932.
II . 332.) In  Vervollstandigung friiherer Messungen iiber die Verlangsaimrag der 
a-Teilchen in 1I2 werden Verss. m it ThC +  C'- Quellen ausgefiihrt, dereń a-Teilchen 
bereits vorher abgebremst worden sind. Die Anfangsgeschwindigkeiten der a-Gruppen, 
dereń Yerlangsamung in H2 gemessen wird, sind 2,054-109; 1,882-10®; 1,865-10°;
I,707-109; 1,444-109 u. 1,420-109 cm/Sek. Aus den Absorptionskurven der a-Teilohen 
verschiedener Geschwindigkeit laBt sich fiir die Gruppe m it 2,0-10* cm/Sek. das Brems- 
vermógen des H» in bezug auf Luft zu 0,198 bestimmen. Fiir die a-Gruppe von 
1,5-109 cm/Sek. betriigt das Bremsvermogen 0,215. Die Ergebnisse des Vf. werden mit 
den Angaben Yergliehen, die sich aus der theoret. Absorption der a-Teilchen (B e t h e , 
B l o c h ) ergeben. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sei. 197. 47—49. 3/7.1933. Paris.) G. S c h m .
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T. Graf, Uber das magnetische Spektrum der fi-Strahlen von Actinium B  +  G +  
C' +  C". Die bisherigen Verss. zur Best. des magnet. Spektrums der /i-Stralilen von 
Ae B u. der Folgeprodd. lieferten wegen der geringen zur Verfiigung stehenden Intensitat 
koine genauen Angaben iiber die Lage der einzelnen /?-Linien. Die Verss. des Vf. wurden 
m it der Halbkreismethodo ausgefuhrt. Die Ergebnisse zeigen die Existenz von 8 neuen 
Strahlen an, von denen einer m it einer Energie von 736,71 o k V einer sehr harten 
y-Strahlung entspricht. Die Energie u. die Wellenlangc von 5 y-Strahlen sowie die 
Umwandlungen, die zu dem Auftreten der Strahlen fiihren, werden angegeben. Daraus 
geht hervor, daB die Linie von 348,84 e k V der Encrgicdifferenz (353 e k V) von 
2 a-Strahlengruppen des Ae C benachbart ist. Die y-Linie von 826,73 e k V wird der 
Umwandlung Ac B — >- Ac C zugeschrieben. AnschlieBend ist das Endo des kon- 
tinuiorlichen Spektrums der Kern-/? - Strahlen von Ac C" untersucht worden. Der 
H g-W ert liegt bei 6000, was einer Energio von 1360 e k  V entspricht. (C. 11. hebd. 
Seances Acad. Sci. 1 9 7 . 238—41. 17/7. 1933. Paris.) G. S c h m id t .

Lise Meitner und Kan Chang Wang, Der innere Pholoeffekt der y-Strahlen. 
Fur die Thcorio des inncren Photoeffektes der -/-Strahlen der radioakt. Atomkerne ist 
die Kenntnis d e r Intensitat der /3-Strahlgruppen erforderlich. Diese Intensitatsbest. 
ermóglicht eine Entscheidung iiber die Zuordnung der auslosendon y-Linie zu einer Dipol- 
oder Quadrupolstrahlung. Vff. haben die Intensitat ciniger von ThB -|- C C' aus- 
gesandten /?-Strahlgruppen mittels eines kleinen GEIGER-M ULLER-Ziihlrohres im 
Magnetfeld ausgemessen. Der Ziihler spricht auf jeden eintretenden /J-Strahl unabhiingig 
von seiner Geschwindigkeit an, u. ergibt so dio relative Anzahl der in jeder Elektronen- 
gruppe vorhandenen Elektronem Die Methode liefert auBcrdem den Verlauf der konti- 
nuierlichen prim. /3-Strahlspektren. Die Resultate fiir die /9-Strahlgruppen werden mit 
den E LL lSschen Werten verglichen, die auf Grund photograpli. Schwarzungsmessungen 
erhalten wurden. Im  allgemeinen ist die Ubereinstimmung trotz der so verschiedenen 
Methoden sehr gut. (Naturwiss. 21 . 594. 11/8. 1933. Berlin-Dalilem.) G. S c h m id t .

Alan T. Waterman, Der gegemoartige Stand der Hóhenstrahlen. Die Arbeit ent- 
halt allgemeine Betraclitungen iiber die N atur der Hóhenstrahlung. Die verschiedenen 
Methoden zur Best. der Hohcnstrahlungsintenśitat werden besprochen. (Amer. J . Sei. 
[Silliman] [5] 26- 158—60. Aug. 1933. New Haven, Yale-University.) G. S c h m id t .

E. Regener, Energie der Hóhenstrahlung. Gekiirzto Wiedergabe der C. 1933.
I. 3412. II. 331 ref. Arbeit. (Naturę, London 131. 130. 28/1. 1933. S tuttgart, Techn. 
Hochschule.) G. S c h m id t .

J. C. Stearns und R. D. Bennett, Die Winkelverteilung der Hóhenstrahlungs- 
teilchen. Dio neueren Hóhenstrahlungsmessungen haben angezeigt, daB mindestens ein 
Teil der Hóhenstrahlung auf die Erdo in Form von geladenen Teilchen gelangt, dereń 
Bahnen durch ctas erdmagnet. Feld beeinfluBt werden. Vff. besehreiben eine Methode 
zur Best. der Richtungsintensitat der Hóhenstrahlen in verscliiedenen Winkeln. Zum 
Nachweis der Hóhenstrahlen wurden 2 zueinander versetzte GEIGER-M ijLLER-Zahler 
benutzt. Ein Teil der Ergebnisse wird durch Drehung der gesamten Anordnung um 
90° um die vertikale Achse erhalten. Das Intensitatsmaximum wird in vertikaler 
Richtung gefunden. Intensitatsmessungen im Gebiet um die senkrechte Richtung 
haben folgende Werte ergeben: 0,54 ±  0,02 u. 0,587 ±  0,04 fiir Riehtungen von 2,50° 
nórdhch bzw. siidlich der vertikalen Richtung. (Physie. Rev. [2] 43. 1038—39. 15/6. 
1933. Umversity of CaUfornia.) G. SCHMIDT.

Lewis M. Mott-Smith. und Lynn G. Howell, Flugzeugmessungen der Hóhen- 
strahlungsintensitat. (Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 3533.) Ais Erganzung zu den bereits mitgeteilten 
Ergebnissen der Flugzeugmessungen der Vff. wird angefiihrt, daB die Absorptionskurven 
in Pb eine Veranderung der Eig. der tlbergangseffekto mit der Hóhe fiir Hóhenstrahlen, 
die durch Luft u. Pb gehen, ergeben haben. (Physie. Rev. [2] 44. 4—11. 1/7. 1933. 
Houston, Texas, Rice Inst.) G. Sc h m id t .

Victor F. Hess und Rudolf Steinmaurer, Ergebnisse der liegistrierung der kos- 
mischen Ultraslrahlung auf dem Hafelekar (2300 m ) bei Innsbruck vom 1. September 
1931 bis 30. November 1932. I. T eil: Analyse der Strahlungsschwankungen. Die Verss. 
iiber die Schwankungen der Ultrastrahlung der Vff. wurden auf dem Hafelekar in 
2300 m Hóhe ausgefuhrt. DieMeBapparatur bestand aus einer zylindr. Strahlionisations- 
kammer, die m it C02 von 9,5 a t Druck geftillt war. Die Ionisationskammer besaB 
einen allseitigen Pb-Schutz von 10 cm Dicke. Der Ionisationsstrom wurde am L iit d e - 
M A N N -Elektrom eter abgelesen. Zur Best. des Barometereffektes wurden 2 Methoden 
angewendet: 1. Darst. der Ionisation iiber 6 Stdn. in Abhangigkeit vom Barometer-
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druck. 2. Korrelationsmethode. Der Barometereffekt ergab sich fiir die gesamte 15- 
monatliche Beobachtungsperiode zu — 3,9%o pro mm Hg bei allseitig gesclilossener
10 em-Pb-Panzerung (VoIlpanzer) u. zu —4,9°/00 pro mm Hg mit oben geoffnetem 
Panzer (Halbpanzer). Der durch die Temp. der Gasfiillung im IonisationsgefaB hervor- 
gerufene innere Temperatureffekt wurde in der Anordnung der Vff. ausgeschaltet. Der 
durch die Veranderung der Ionisation mifc der Temp. bedingte auBere Tem peratur
effekt betrug etwa —9,7°/00 Pr0 Grad bei VoIlpanzer. Ferner haben die Verss. er- 
geben, daB kein regelmaBiger Gang der Ionisation m it der Jahrcszeit festzustellen ist. 
Ein Vergleich der Mittclwerte bei Tag u. Naeht zeigt ein deutliehes Uberwiegen der 
erstgenannten Werte. Zusammenfassend haben die gesamten Registrierungen der 
Strahlungsintensitat einen sonnenzeitlichen taglielien Gang der Ionisation m it einem 
ttberwiegen der Tagwerto gegeniiber den Naehtwerten um 2°/00 bei Vollpanzer u. um 
3°/oo bei Halbpanzer sichergestellt. Die Sternzeitkurve der Vff. zeigt einen wesentlich 
ruhigeren Verlauf ais die nach mitteleuropaiseher Zeit aufgenommene Kurve. Die 
Sehwankungen sind meist innerhalb der Grenzen des mittleren Fehlers der Stunden- 
mittel. Die Vollpanzermessungen sprechen gegen die Existenz einer sternzeitlichen 
tiiglichen Periode der Ultrastrahlung. Neben den durch meteorolog, bzw. atmosphar. 
Einfliisse hervorgerufenen Sehwankungen der Ultrastrahlungsintensitat haben die 
Registrierungen die Existenz von unperiod. langer dauernden Intensitatsanderungen 
angezeigt. (S.-B. preufi. Akad. Wiss. 1933. 521—42. 11/5. Innsbruck, Univ.) G. Schm.

Thomas H. Johnson, Die azimulhale Asymnietrie der Hohenstrahlung in Mexico 
City. (Vgl. C. 1933. II. 1143.) Die aus 3 GEIGER-M uLLER-Zahlrohren bestehende 
Apparatur ergab bei einer Hohe von 2250 m in einer magnet. Breite von 31° nordlich, 
daB die Intensitat in Westrichtung groBer ist ais die in Ostrichtung. Die vom Vf. er- 
haltenen Ergebnisse werden nach der Theorie von L e m a i t r e  u . V a l l a r t a  erwartet; 
sie zeigen an, daB cłie hauptsiichliche Teilchenkomponente der primaren Hohen- 
stralilung positir geladen ist. (Physic. Rev. [2] 43. 1059—60. 15/6. 1933. Washington, 
Carnegie Institute.) G. S c h m id t .

L. Tuwim, Messungen der Hohemlrahlung milłels eines neuen Zalilrohrtyps. (Ygl.
C. 1933. II. 1142.) Die Verss. m it einem Zahlrohr, das m it einigen 1/i0 mm Druck 
arbeitet, zeigten eine groBe InstabiUtat bei langeren MeBdauern. Wird die Innenflaehe 
des Zahlrohres mit einer dicken Lackschieht uberzogen, so kann diese Instabilitat fast 
vóllig ausgeschaltet werden. Mit dieser Anordnung ist die Wrkg. der Hohenstrahlung 
auf einige Elemente bestimmt worden. Das Verhaltnis der lonisationsgebiete der Atome 
zweier Gase berechnet sich im Falle von Luft: H 2 zu 7,2 unter der Annahme, daB nur 
die auBeren Elektronen an der Ionisation teilnehmen. Die experimentellen Ergebnisse 
des Vf. liefern bei ungefilterter Strahlung fiir dieses Verhaltnis 7,9; bei einer durch 10 cm 
Pb gefilterten Strahlung 7,4. Die Wrkg. der Hohenstrahlung auf Materie setzt sich aus 
2 Komponenten zusammen: 1. Ionisation (auBere Elektronen), u. 2. Absorption (Keme). 
Nach den Ergebnissen kommt auf 108 ZusammenstoBe eines Hóhenstralilteilchens mit 
den Luftmolekulen nur 1 KemzusammenstoB. Die Haufigkeit der sogenannten IIOFF- 
MANNschen StoBe wird dadurch erklart, daB nur die durchdringendste Komponente 
diese Erscheinungen hervorrufen kami. Die Messungen mit dem neuen Zahlrohr bieten 
ferner eine Mogliehkeit, die Wrkg. der Hohenstrahlen auf die verschiedenen Elemente 
direkt zu vergleichen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 197. 79—81. 3/7. 1933. 
Paris.) _ G. S c h m id t .

L. Tuwim, Eine neue Methode zur direkten Beslimmung der naturlichen Winkelvertei- 
lutig der Hohenstrahlen. (Vgl. C. 1933. I. 2042. 3678.) Die neue MeBmethode des Vf. mit 
einem System von Zahlrohren liefert eine ausreichende Anzahl von experimentellen 
Werten zur Best. der Hohenstrahlungsintensitat ais Funktion der Zenithentfemung. 
Die anisotrope Verteilung der Hohenstrahlung wird nicht nur aus der Drehung, sondem 
auch aus der Langenyeranderung des Zahlrohres bestimmt. Der Verlauf der Anzahl 
der ionisierenden Hohenstrahlen pro Zeit u. Winkelcinheit pro qcm zwischen vertikaler 
u. horizontaler Einfallsrichtung kann durch eine Exponentialfunktion beschrieben 
werden, dereń Exponent der Absorptionskoeff. der Hohenstrahlung ist. Die Methode 
liefert auBerdem gute Ergebnisse, wenn die Messungen nur in vertikaler u. horizontaler 
Lage ausgefiihrt werden. Die Messungen mit den Zahlrohren ergeben Absolutwerte, 
die in gleicher GróBenordnung m it einer lonisationskammer erhalten werden. Die die 
Entladung des Zahlers bewirkenden Strahlen besitzen eine anisotrop. Verteilung, die 
gleich den mit yerschiedenen Methoden beobaehteten Verteilungen ist. {C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 198. 1431—33. 8/5. 1933. Paris.) G. Sc h m id t .
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V. Trkal und F. Zavi§ka, Bemerkungen zur Arbeit von M . Posejpal: tjber den 
Durchgang von Quantenstrahlen durch Ałome. Vff. zeigen in Erwiderung der POSE JPAL- 
schen Arbeit (C. 1933. I. 8), daB die dort erhaltenen Ergebnisse iiber den Streukoeff. 
nacb dem COMPTON-Effekt nicht richtig sein  konnen. Die PosE JP A L sehe  Theorie 
kann auBerdem die Esistenz der Extraabsorption des Pb nicht erkliiren. (J . Physiąue 
Radium [7] 4. 269—77. Jun i 1933.) G. S c h m id t .

Cecil J. Burbank, Eine Anomalie in der K-Absorptionsgrenze von Niob. Vf. hat 
die Beobachtung gemaeht, daB der Intensitatsverlauf am Anfang der Absorptions- 
kante des Nb anomal ist, d. h. von dem bei Rh, Pd, Ag, Cd u. Mo gefundenen abweicht. 
Eine Erklarung dafur wird nicht gegeben. — Die Intensitatskurye ist abgebildet. 
(Physic. Rev. [2] 43. 83. 1/1. 1933. California, Stanford Univ., Dept. of Phys.) Sk a l .

G. Herzog, Absolutmessung der Slreuintensitclt von Cu K^-Strahlung an Argon. 
Wegen der geringen Intensitiit der Streustrahlung im Verhaltnis zur Intensitat des 
Primarstrahles sind bisher nur Messungen iiber den r e l a t i y e n  Verlauf der Streu- 
intensitat in Abhangigkeit vom Streuwinkel ausgefiihrt worden. — Vf. hat die friihere 
Anordnung (C. 1932. I. 1053) zur photograph. Best. des Intensitatsverlaufes so 
abgeandert, daB die Rontgenintensitat des primaren wie auch des gestreuten Straliles 
m it einer schwenkbaren Ionisationskammer gemessen werden. Das Verhaltnis der 
Streustrahlenintensitat zur Primarintensitat liefert bei bekannten geometr. Dimensionen 
der Streukammer direkt den a  b s o 1. Wort des Atomformfaktors. Die auBerst schwachen 
Ionisationsstrome werden m it einer Elektrometerrohre (Pliotron PP-54 der G. E. C.), 
yerstarkt. Ais Primarstrahlung dient nach dem Zweifilteryerf. (Ross) monochromasierte 
Cu-Strahlung. Aa Ar  von 2 a t Druck ergibt sich fiir eincn Streuwinkel yon 40° das 
gemessene Intensitatsyerhaltnis zu 2,88-10“ 7 ±  5°/0. Der W ert ist in guter Uberein- 
stimmung m it der theoret. Berechnung auf Grund des HARTREESchen Atommocfells u. 
der wellenmechan. Streuungstheorie von W a l l e r . (Naturwiss. 21. 607—08. 18/8. 1933. 
Ziirich, Physikal. Inst. d. Eidgen. Hochsch.) SKALIKS.

V. Kunzl, Absorptionseffekt in  der M-Serie. Beim Studium von Absorptions- 
erscheinungen mit einer Ionenrohre fur niedrige Spannungen (D o l e j Śe k  u . K u n z l ,
C. 1932. II. 2288) wurden einige neue Strukturen der 3/-K anten beobachtet. Nach 
den yorliegenden Resultaten ist es móglich, die Antikathode direkt, an Stelle der 
Absorptionsschicht, fiir die Erzeugung der Spektren anzuwenden. — Untersucht 
wurden W u. Ta. Die Absorptionskanten J / v, M sv u. M IU konnten iiberhaupt nicht 
beobachtet werden, u. an der Stelle der Energiewerte M u u. M x wurden weiBe Linien 
oline Kanten gefunden. JLT, ist bei beiden Elementen eine scliarfe weiBe Linie mit 
einem schwachen, weiBen, diffusen Satelliten auf der kurzwelligen Seite. M n ist auch 
scharf, hat aber auf der kurzwelligen Seite eine kompliziertere Struktur weiBer Linien. 
Auf der langwelligen Seite ist ebenfalls eine schwache Linie. — Die N atur der Erschei-
nung soli noch naher untersucht werden. (Naturę, London 132. 139. 22/7. 1933. Prag,
Karls-Univ., Spektroskop. Inst.) Sk a l ik s .

L. M. Heil und J. E. Edwards, Die Messung von Rontgenabsorptionskoeffizienten 
mit Hilfe der FP-54-Pliotronrdhre. Die Verstarkungsróhre diente zur Messung der 
Ionisationsstrome. Messungsyerf. u. Schaltschema sind kurz beschrieben. — Es wurden 
die Absorptionskoeff. von Cu u. A l im Bereich 0,25—0,6 A bestimmt. Die Werte sind 
m it denen anderer Autoren in guter Ubereinstimmung. (Physic. Rey. [2] 43. 1—4. 
1/1. 1933. Ohio, Univ.) " • S k a l ik s .

W. W. Hansen und K. B. Stoddard, Eine Bezieliung zuiischen Linien- und 
kontinuierlichen Rónlgenspektren. W EBSTER u. H a n s e n  (C. 1929. II . 2150) unter- 
suchten den StoB eines Elektrons m it einem Ag-Atom u. stellten empir. fest, daB die 
Wahrscheinlichkeit des Herauswerfens eines A'-Elektrons in einem konstanten Ver- 
haltnis steht zur Wahrscheinlichkeit der Emission eines Quantums des kontinuierlichen 
Spektrums, falls ausschheBlieh Ercąuenzen zwischen der if-Absorptionskante u. der 
kurzwelligen Grenze in Betracht gezogen werden. WEBSTER arbeitete m it Spannungen 
zwischen 35 u. 80 KV. In  der yorliegenden Arbeit wird Pd bis zu einer Spannung 
von 180 KV untersucht u. es werden dieselben Ergebnisse erhalten. Die Yerhaltnisse 
bei noch hoheren oder bei tieferen Spannungen werden diskutiert. (Physic. Rey. [2] 43. 
701—06. 1/5. 1933. Stanford Univ.) Sk a l ik s .

A. Kapustinsky, Allgemeine Formel fiir  die Critlerenergie von Krysłallen beliebiger 
Struktur. Auf Grund einer Betrachtung der gegenseitigen Beziehungen zwischen den 
MADELUNGsehen Koeff. wird eine Formel fiir die Berechnung der Gitterenergie yor- 
geschlagen, die fiir beliebige Strukturen heteropolarer Krystalle gtiltig ist. (Z. physik.
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Chem. Abt. B. 22. 257—60. Aug. 1933. Moskau, Tkerm. Lab. d. Inst. f. angew. 
Mineralogie.) Sk a l ik s .

A. Kapustinsky und B. Weselowsky, Kryslallgitterenergien und der Bom- 
Habersche Kreisprozefl. Die Gitterenergien einer Reihe von Verbb. yerschiedener 
Krystalltypen (die bicr nioht einzeln aufgezahlt werden konnen; iiber 100 G itter
energien) wurden nach der Formel von KAPUSTINSKY (vgl. yorst. Ref.) berechnet 
u. m it solchen nacli dem KreisprozeB von B o r n -H a b e r  (zum Teil aus der Literatur, 
zum Teil neu berechnet) verglichen. Die Rechnungsgenauigkeit nach der Formel von 
KAPUSTINSKY entspricht im allgemoinon derjenigen nach der Formel von B o r n . — 
Ahnliche Berechnungon fiir die Verbb. von Ag', Cu' u. Tl' ergaben bedeutende Ab- 
weichungen von den experimentellen Schiitzungen; moglicherweise ist dies auf die sehr 
starkę Einw. der Polarisation zuriickzufuhren. (Z. physik. Chem. Abt. B. 22. 261 — 66. 
Aug. 1933.) S k a l ik s .

Thomas A. Wilson, Die Elemenlarzelle ton Uran, berechnet aus Ergebnissen der 
rontgenographischen Pulverinelhodc. U liochstcr Reinheit wurde mit ungefilterter Fe- 
Strahlung untersucht. Aus 13 Reflexen wurde folgende ąuadrat. Form erm ittelt: 
2,5352/d 2 =  h2 +  k~ 4- Z2 — 0,878 l ik  — 0,758 (h +  k) l. Die Elementarzelle enthalt
1 Atom u. ist 20,26 A3 groC. Rontgenograph. D. des U hiernaeh: 19,32 (friiher 18,68 
angegeben). (Physic. Rev. [2] 43 . 781—82. 1/5. 1933. Schenectady, Union Coli.) S k a l .

L. Thomassen und J. E. Wilson, Bemerkung zur Verbreiłerung der Rdnlgen- 
linien von kaltbearbeitelem Aluminium. Bei Zimmertemp. bzw. bei — 75° wurden 
Proben von 99,97%ig. Al unter yergleichbaren Bedingungen komprimiert. Das an 
solchen Probestucken reflektierte Fe K  a-Dublett wurde mikrophotometr. untersucht. 
Die Kaltbcarbeitung bei Zimmertemp. hat keinen EinfluB auf die Linienscharfe, dagegen 
ist ein solcher EinfluB bei — 75° nachweisbar. (Physic. Rev. [2] 43 . 763. 1/5. 1933. 
Univ. of Michigan, Dept. of Chem. Engin.) SKALIKS.

Herbert Blum, Die Krystallslruktur des wasserfreien Magnesiumjodids und Calcium- 
jodids. MgJ2 u. C aJ2 wurden opt. u. rontgenograph. nach der Pulvermethode unter
sucht. Die Salze sind opt. einachsig negatiy, hexagonal u. isomorph mit CdJ2 (C6-Typ). 
Gitterkonstanten von M gJ2: a =  4,14 ±  0,02, c =  6,88 ±  0,03 A. Rontgenograph.
D. 4,48. CaJ„: a  =  4,48 ±  0,02 A, c =  6,96 ±  0,03 A. Rontgenograph. D. 4,01. 
Kurzester Abstand Metali—Halogen in MgJ2: 2,95 A, in CaJ2: 3,12 A. (Z. physik. 
Chem. Abt. B. 22. 298—304. Aug. 1933. Góttingen, Mineralog. Inst.) S k a l i k s .

O. Hassel, Krystallslruktur des Cadmiumjodids CdJ2. Vorl. Mitt. Vf. hat 
L a u e - ,  Dreh- u. BRAGG-Aufnahmen angefertigt, die ihn zu derselben Auffassung wie 
A r n f e l t  (C. 1932- I I .  1881) fuhren: die c-Achse der B 0 Z0 RTHschen Struktur (J .  Amer. 
chem. Soc. 44 [1922]. 2232) ist zu yerdoppeln. Es folgt hieraus die Atomverteilung: 
Cd in 0 0 0 u. y 3 2/3 V2; J  in  =/3 y s ii, y s 2/3 u, 0 0 y 2 + u  u. 2/3 l/3 y 2 — u. u weicht 
nur wenig yon y 8 ab. Die Verteilung der Cd- u. J-Atome innerhalb der Schichten 
ist genau wie in der von BOZORTH angegebenen Struktur, nur ist die hóherliegende 
Schicht gegentiber der unteren um die durch 2/3 1/ 3 0 gehende senkrechte Linie um 
einen Winkel yon 60° gedreht. Die J-Atome sind nach wie vor in annahernd dichtester 
Packung. (Z. physik. Chem. Abt. B . 22. 333—34. Aug. 1933. Oslo, Mineralog. Inst. 
d. Univ.) S k a l i k s .

M. v. Stackelberg und R. Paulus, Untersuchungen iiber die Krystallstruklur der 
Nitride und Phosphide zweiwertiger Metalle. Es werden Verbb. der Zus. Me3X2 un ter
sucht. Die Ergebnisse grtinden sich vor allem auf Einkrystallunterss. des Mg3P 2, 
dessen Struktur schon von ZlNTL u. HuSEMANN (C. 1933. II. 1146) aus Pulverauf- 
nahmen erm ittelt wurde; Yff. konnten die S truktur einwandfreier sicherstellen u. die 
Parameter innerhalb gewisser Grenzen rontgenograph. bestimmen. Darst. u. Eigg. 
der Praparate werden bcschrieben. — Mg3P2■ Schichtlinien-, WEISZENBERG- u. 
L.AUE-Aufnahmen. Kub., antiisomorph mit den C'-Sesquioxyden: . Die P-Atome
bilden ein etwas deformiertes Gitter dichtester Kugelpackung. Die Mg-Atome besetzen 
3/., der Tetraederliicken des P-Atomgitters. Das Gitter laBt sich somit ais ein N a,0- 
(oder CaF2-) Gitter bcschreiben, in dem x/ i der Metallatomplatze unbesetzt bleiben. 
Hierdurch ist eine gewisse Verschiebung der Atome bedingt. Die rontgenograph. fest- 
gestellten Verschiebungen lassen sich ihrer Richtung u. ihrem Betrage nach modell- 
maBig erklaren. — Pulveraufnahmen von Be3P2, Be3N 2, Mg3N 2 u. a-Ca3N 2 (beim 
Mg3N2 auch Einkrystallaufnahmen) ergeben, daB diese Substanzen ebenfalls die Mg3P2- 
Struktur besitzen. Gitterkonstanten: Be3P 2: 10,15 ±  0,03, Be3N2: 8,134 ±  0,01,
Mg3N2: 9,95 ±  0,01, a-Ca3N2: 11,40 ±  0,05 A. — Die bei der Darst. des Ca3N2 nicht
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iiber 700° erhitzten Praparate sind Schwarz u. geben ein Pulverdiagramm, das sich 
kub. nicht indizieren liifit. Da diese fi-Form ihrer Undurchsichtigkeit wegen sich nicht 
polarisationsmkr. untcrsuchen liifit u. auch nicht in Einkrystallen gewonnen werden 
kann, sind Aussagcn iiber ihre S truktur zur Zeit nicht móglich. — Ferner werden 
Pulveraufnakmen von Sr3N 2, Ba3N 2 u. von den Phosphiden des Ca, Sr u. Ba her- 
gestellt. Dio Diagramme lassen sich nicht kub. indizieren, die Struktur ist unbekannt. — 
In  Form von Einkrystallen sind auBerdem hergestellt: Zn3P„, Zn3As2, Cd3P2, Cd3As„. 
Diese Verbb. sind im Gegensatz zu den Nitriden u. Phosphiden der Erdalkalimetalle 
undurchsichtig u. besitzen metali. Leitfahigkeit. Nach den Ergebnissen der noch 
nicht abgeschlossenen rontgenograph. Unters. krystallisieren sie kub. m it 16 Moll. im 
Elementarbereicli, jedoch nicht im Mg3P2-Gitter. Translationsgruppe einfach; L a u e -  
Symmetrie holoedr. Gitterkonstanten: Zn3P s 11,42, Zn3As2 11,74, Cd3P2 12,26 A. — 
AuBerdem gibt es noch Verbb. der Zus. MeX2. Dic Unters. eines Z?iP2-Krystalls 
(dunkelrot, durchsichtig) ergab einen tetragonalen Bau m it 8 Moll. im Elementar- 
bereich. (Z. physik. Chem. Abt. B. 22. 305—22. Aug. 1933. Bonn, Chem. Inst. d. 
U niv .) ” " - S k a l i k s .

F. M. Jaeger und J. Beintema, Die Krysłallslruklur von Caesium-, Thallium- 
und Rubidiumperrhenal. Im  Zusammenhang mit den C. 1932. II. 3360; 1933. I. 563 
referierten Unterss. iiber Alkaliosiniamatc der allgemeinen Formel MeT(0sN 03) haben 
Vff. die Strukturen in der Reihe der Alkaliperrhenate Me^ReO.,) bestimmt. K R e04 u. 
AgBe04 sind bereits von B r o c h  (C. 1930.1. 1093) u. B u s c h e n d o r e  (C. 1933.1. 3881) 
untersucht worden, sie haben Scheelitstruktur (tetragonal-bipyramidal). Die gleiche 
S truktur wurde von den Vff. in vorliegender Arbeit fiir R bR e04 gefunden. Dagegen 
sind CsReO.i u. T lRe04 rkomb.-pscudotetragonal, der pseudotetragonale Charakter ist 
beim Tl-Salz starker ausgepragt ais beim Cs-Salz. — Csi?e04. a =  5,73, b =  5,98, 
c =  14,26 A. 4 Moll.- i ni Elementarkorper. Raumgruppe wahrscheinlich F A16. Para- 
meterwerte fiir Cs u. Re werden angegeben, die Lage der O-Atome konnte nicht be- 
stinimt werden. — TllicO^. a  =  5,63, b =  5,80, ę =  13,33 A. 4 Moll. im Elementar- 
korper. FA16. — Uh EeOt. a  =  5,80, c =  13,17 A. 4 Moll. im Elementarkorper. — 
Die Struktur von CsRe04 u. T lRe04 ist ganz analog der von (XH,)-, Rb- u. Tl-Osmiamat; 
Cs-Osmiamat hat dagegen ein andersartiges Gitter. K-, Rb- u. Ag-Perrhenat stimmen in 
ihrem Feinbau m it K-Osmiamat iiberein. — Eine ausfiihrlichere Veroffenthchung wrird 
angekiindigt. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 36. 523—28. 1933. Groningen, 
Lab. f. anorgan. u. plwsikal. Chemie d. Univ.) S k a l i k s .

Eduard Hertel und Georg H. Romer, Der struklurelle Feinbau der Trinitro- 
bensolderitaie. D eriw . des symm. Trinitrobenzols, die durch Ersatz eines H-Atoms 
durch einen Substituenten entstehen, wurden systemat. untersucht (Dreli-, L a u e -  u. 
W e  iSZENBe RG -Diagramme). Die esperimentelle Unters. zeigte, daB die ICrystall- 
struktur grundsatzlich vom Substituenten mitbestimmt wird, die Strukturen der 
D eriw . m it den Substituenten Cl, Br, J , OH, N1I2, N 0 2, CH3, OCH3, OC2H5 haben 
nicht die mindeste Analogie. — Folgende Verbb. wurden von den Vff. experimentell 
untersucht: 2,4,6-Trinitrochlorbenzol. Dargestellt aus Pikrinsaure u. PC15. Monoklin. 
a =  24,9 ±  0,1, b =  6,8 ±  0,03, c =  11,0 ±  0,04 A; f! =  102° 51'. 8 Formelgewichte 
im Elementarkorper. Translationsgruppe r ' m. Raumgruppe C2h3. Piezoelektr. Befund 
negatir. Es ist anzunehmen, daB sich je 2 Moll. des Pikrylchlorids m it der Eigen- 
symmetrie Cl zu einem Baustein C\ zusammenlagem. — 2,4,6-Trinitrobrombenzol. 
Das durch Einw. eines Gemisches von raucliender H2S 04 u. rauehender H N 03 auf
2,4-Dinitrobrombenzol gewonnene Prod. wurde aus einem A.-Bzl.-Gemisch umkry- 
stallisiert. Hierbei wurde stets eine groBe Menge derber trikliner Krystalle erhalten, 
daneben in seltenen Fallen hexagonale Krystalle. Die triklinen Krystalle sind fast 
ausnahmslos vielfiiltig verzwillingt, die hexagonalen stets vorziiglich ausgebildete Ein- 
krystalle. — H e x a g o n a l e  Modifikation. Ausgezeichnet spaltbar nach der Basis. 
Opt. negatiw D. (pyknometr.) 2,01. Identitatsperioden: a =  14,90 ±  0,05, b =
25,8 ±  0,2, c =  22,6 ±  0,1 A. Der gewóhnlich hexagonale Elementarkorper enthalt 
18 Formelgewichte. r h, Ce2'3. Weder opt. A ktivitat noch piezoelektr. Effekt. Im  
Gitter treten je 3 Moll. zu einem symmetrielosen Baustein zusammen. — T r i k 1 i n e 
Modifikation. Ein gut ausgebildeter Krystall, wahrscheinlich ein Einkrystall, wurde 
untersucht. a  =  15,2, b =  15,4, c =  15,64 A. Der Elementarkorper enthalt 12 Moll. 
Die Anordnung der Moll. in der c-Ebene der triklinen u. der hexagonalen Form ist 
weitgehend analog. — 2,4,6-Trinilrojodbenzól. Aus Pikrylchlorid -{- K J  in Ggw. von A. 
dargestellt, aus Bzl. krystallisiert. Tetragonal. a =  7,03, c =  19,80 A. 4 Formel-
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gewiohte im Elemcntarkorper. F t, Z>44’8. Das G itter besteht aus Einzelmoll. der Eigen- 
symmotrie C2. Die Schwerpunktslagen der Moll. werden angegeben, doch bleibt der 
Parameter unbestimmt. — 2,4,6-Trinitranilin. Einkrystallc wurden nach J a e g e r  
aus einer Lsg. in einem Gemisch von Aceton, Athylacctat u. A. m it einer Spur Eg. 
geziichtet. Monoklin. a =  15,3, b =  9,28, c =  6,01 A; [1 — 99° 12'. Der Elementar- 
korper enthalt 4 Formelgewichte. C2h5. Eigensymmetrie der Moll. C\; je 2 bilden 
ein Symmetriezentrum. — 1,2,4,6-Tetmnilrobenzol. Nach BoRSCHE dargestellt u. aus 
Chlf. krystallisiert. Rhomb. Nadeln. a =  12,4, b =  6,15, c =  13,1 A. 4 Formcl- 
gewichte im Elementarkórper. Raumgruppe wahrschcinlich I74. Gitter aus Einzelmoll. 
ohne Eigensymmetrie. — Zuin Schlufi werden die Ergebnisso zusammen m it denen 
anderer Autoren an anderen Trinitrobenzolderiw. vergleichend diskutiert. Die 
Packungsdichte ist bei allen Kórpern anniihemd gleich, die Untersehiede in den D.D. 
sind auf Gewicht u. Raumbeanspruehung der Śubstituenten zuriickzufuhren. Die 
Gitterstrukturen sind vollig verschieden yoneinander. (Z. physik. Cliem. Abt. B. 22. 
267 — 79. Aug. 1933. Bonn, Chem. Inst. d. Univ.) Sk a l ik s .

Eduard Hertel -und Georg H. Romer, KryslaUslruktur eines neuen Typs ton  
Molekulterbindungen. Die Unters. von Polynitrobenzolderiw. (vgl. vorst. Ref.) hatte 
gezeigt, daB in den KrystaUgittern dieser Stoffe haufig Molekulketten m it hełikodigyr. 
Rhythmus auftreten. Es bestand dann die Moglichkeit, die Esistenz der Verb. Tri- 
nitrochlorbenzol-Trinitrotoluol dureh die Annahme zu deuten, daB in einer hełikodigyr. 
Molekiilkette die Moll. der beiden Komponenten miteinander abwechseln. In  der 
vorliegenden Arbeit wurde diese Annahme experimentell gepriift. — Die Molekiilverb. 
wurde in gut ausgebildeten Einkrystallcn vom F. 70,2° aus einer Lsg. in Chlf. erhalten. 
Pyknometr. D. =  1,726 =  arithmet. Mittel aus den D.D. der Komponenten. Nach 
der krystallograph. u. rontgenograph. Analyse sind die Krystalle monoklin-pseudo- 
rhomb.; a =  40,5, b =  6,19, c == 15,2 A; fi =  89° 29'. Raumgruppe C6ft2. Die Molekiil- 
verb. hat also denselben Krystallbau wie Trinitrotoluol. Drehdiagramme u. W e i s z e n - 
BERG-Aufnahmen der beiden Verbb. konnen yóllig zur Deckung gebracht werden u. 
stimmen in den Intensitiiten uberein. Im  Gitter des Trinitrotoluols kann also jedes
2. Mol. dureh ein Mol. Trinitrochlorbenzol ersetzt werden, ohne daB das Krystallgitter- 
mol. verandert wird. Trotzdem bildet das System Trinitrochlorbenzol-Trinitrotoluol 
keine Mischkrystalle; das von G rim m  u . Mitarbeitern gefundene Diagramm konnte 
reproduziert werden. (Z. physik. Chem. Abt. B. 22. 280—82. Aug. 1933.) S k a l i k s .

A. Krebs, Geselzmapigkeiten bei den Hydriden. Im  AnsehluB an frlihere Unterss. 
(C. 1933.1. 1898) wird ein Gesetz fiir die Kemabstand-Ordnungszahlkurye der Hydride 
LiH-FH  (LiH, BeH, BH, CH, NH, OH, FH) aufgestellt. Nach der Analyse scheint 
sich die Kernabstand-Ordnungszahlkurre aus 2 verschiedenen Kuryen zusammen- 
zusetzen. Auf weitere GesetzmaBigkeiten u. die Moglichkeit der Vorausberechnung 
einiger Konstanten von RbH u. CsH wird hingewiesen. (Z. Physik 81. 776—80. 18/4. 
1933. Heidelberg.) “ S k a l ik s .

John G. Kirkwood, Stalislische Theorie der intermolekularen Krafle ton niedriger 
Frequenz. Um die intermol. Krafte in Abliangigkeit von der Struktur u. inneren Be- 
wegung der Moll. zu bestimmen, berechnet Vf. die Zustandssumme fiir ein Molekel- 
paar, aus der sich dann diejenige des ganzen Gases ergibt. Die Berechnung erfolgt 
direkt mit Hilfe des Prinzips der spektroskop. Stabilitat, das die Best. der Diagonal- 
summe einer Matrix ohne Bezugnahme auf die wahre Quantelungsart ermóglicht. Yf. 
zeigt, daB die Zustandssumme eines Gases aus opt. anisotropen polaren Moll. bei ge- 
wóhnlichen Tempp. in guter Naherung dureh das klass. GlBBSsehe Phasenintegral 
dargestellt u. die Naherung dureh eine Quantenkorrektion verbessert werden kann, 
die aufler bei sehr niedrigen Tempp. selir klein ist. Dio im Phasenintegral auftretende 
intermol. potentielle Energie ha t halbklass. Form, u. zwar besitzen die niederfreąuenten 
Beitriige ihre klass. Werte, wahrend die hochfreąuenten Beitrage dureh eine ab- 
geanderte LoNDONsche Formel gegeben sind. (J. chem. Physics 1. 597—605. Aug. 
1933. Massachusetts Inst. of Technol.) Z e i s e .

Sidney Weinbaum, Der Normalzustand des Wassersloffmolekiils. Mit einer 
Variationsmethode wird fiir den Normalzustand des H 2-Mol. eine einfache Wellen- 
funktion aufgestellt u. behandelt, unter Berueksichtigung der Atom- u. Ionenkonfi- 
guration, wobei also angenommen wird (Hu.\'D u. M u l l i k e n ), daB sich nieht nur bei 
jedem Kern ein Elektron, sondem unter Umstanden auch beide Elektronen bei einem 
Kern befinden. Ais Dissoziationsenergie findet Yf. 4,10 eV, wahrend R o sex  (C. 1932.
I. 2542) den W ert 4,02 berechnete u. experimentell 4,68 eV gefunden worden sind.
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(J . chem. Physics 1. 593—96. Aug. 1933. California, Inst. of Technol. Gates Chem. 
Labor.) Z e i s e .

J. Savard, Ionisationspotential und Bildung des (Vasserstoffmolekiils. Die E r- 
gebnisse der Berechnung des Wasserstoffmolekiils u. des H2+-Ions von H y l l e r a a s  
(C. 1932. I. 636) worden m it den experimentellen Werten fiir die lonisationspotcntiale 
des Molekiils u. des Atoms vergliehen. Die Bildungsenergie des n. Molekuls aus den n. 
Atomen ist gleieh der doppelten Differenz der lonisationspotcntiale von Molekuł u. 
Atom. Auf die Mógliehkeit der Ausdehnung der Berechnungsweisc auf eine Reihe 
anderer Molekule wird hingewiesen. (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 197. 397—99. 
31/7. 1933.) E t z r o d t .

K. T. Compton und E. S. Lamar, Priifung der „Momenłiibertragungs“theorie der 
Akkomodationskoeffizienten von lonen an Kathoden. Durch Druckmessungen an Mo- 
u. Al-Kathoden in Ar-Gas wird naeh Elimination des Radiometereffektes der Akko- 
modationskoeff. von Ar-Ionen an Mo zu 0,79, an Al zu 1 bestimmt in qualitativer 
tlbereinstimmung m it COMPTONs Theorie der Momenteniibertragung. (Physie. Rev. 
[2] 43. 1054. 16/6. 1933. Massachusetts Inst. of Technol.) K o l l a t h .

Carl Kenty, Ober Diffusion der Strahlung und die Ausbreitungsgeschwindigkeil 
der Resonanzstrahlung in einem Gas. (Vgl. C. 1933. I. 2362.) Die Theorie der Diffusion 
der Resonanzstrahlung wird zunaelist unter Berucksiehtigung der DoPPLER-Ver- 
breiterung allein ausfukrlick behandelt. Es wird gezeigt, daC groBe freie Wegliingen 
bei der Straklungsdiffusion gegenuber der Molekulardiffusion wesentlich begiinstigt 
werden, so daB in einem Gasbehalter von unendliehen Dimensionen der scheinbare 
Diffusionskoeff. u. die mittlere freie Weglange unendlieh groB werden. Fiir einen 
endliehen Gasbehalter werden angenaherte Rechnungen angestellt, die qualitativ mit 
den Messungen von Z e m a n s k y  (C. 1931. II . 2280) u. von W e b b  u . M e s s e n g e r  
ubereinstimmen. Jede andere Ursache der Linienverbreiterung (Druek u. Kopplungs- 
Torbreiterung) wirkt im gldiehen Sinne wie die D oPPLERscbe u. erhoht die Bedeutung 
von extrem groBen freien Weglangen. (Physie. Rev. [2] 42. 823—42. 1/1. 1933. 
Hoboken, N. J ., General Electric Vapor ‘Lamp Company.) B o r i s  ROSEN.

M. W. Zemansky, Bemerkung iiber den dquivalenten Absorptionslcoeffizienten fiir 
diffundierte Resonanzstrahlung. Einige theoret. u. experimentelle Folgerungen aus der 
vorst. referierten Arbeit von KENTY werden eingehend diskutiert. Insbesondere wird 
eine Methode angegeben, um den aquivalenten Absorptionskoeff. des Gases fiir alle 
durch den D O PPLER-Effekt bedingten Freąuenzen in der diffundierten Resonanz
strahlung zu berechnen. (Physie. Rev. [2] 42. 843— 47. 1/1. 1933. College of tke City 
of New York.) B o r is  R o s e n .

Kiyoshi Murakawa, Bemerkung iiber die Speklren von Pb I I ,  Hg I , Sb I ,  Cl I I  
w id J  I I .  Es wird aus der Analyse der Hyperfeinstruktur der Linie ). =  5545 von 
Pb I I  gefolgert, daB die Linie dcm tibergang 72 P>/,—X*/, entspricht u. der Term 
X ‘i, wird ais 6 s 6 p2 i P ‘l, identifiziert, m it dem Termwert 25966 cm-1. Die nock 
nicht eingeordnete Linie 6123,5 von Hg I  wird m it Hilfe der Hyperfeinstruktur ais 
73 S 1—5 da 6 s2 6 p 3Po identifiziert. Es wird ein Termsckema fiir die Linie ?. =  4033,56 
von Sb I  angegeben. Es werden in Eortsetzung zu C. 1931. II. 1973 einige neue Linien 
des Cl II-Spektrums eingeordnet. Das J  II-Spektrum wurde in einem GEISZLEE-Rokr 
angeregt, mekrere Linien konnten identifiziert werden u. sind m it relativen Inten- 
sitaten in Tabellen angegeben. Die Hyperfeinstruktur einiger J  II-Linien wird an
gegeben u. es wird aus der Analyse gefolgert, daB der Kernmoment hoekstwakrscheinlick 
5/2 betragt, was in Widerspruch zu der Annahme von ToLANSKY (C. 1933. I. 1579) 
besteht, der i — 9/2 angibt. (Sci. Pap. Inst. physie. ekem. Res. 20. 285—97. April 
1933. Tokyo, Inst. of Phys. and Chem. Research.) B o r is  R o s e n .

Paul Soleillet, Photomelrie der Fluorescenz eines Cadmiumatomstrahles: mittlere 
Lebensdauer des Zustandes 2 3P r  Eine pkotometr. Unters. des Leucktens eines m it 
der Resonanzlinie 3261 A belichteten Cd-Atomstrahls ergibt fiir die mittlere Lebens
dauer des 2 “Pj-Zustandes 2,45 • 10~6 sec. Die Ubereinstimmung m it dem nack der
indirekten Depolarisationsmetkode von KOENIG u. E l l e t t  (C. 1932. I .  3033) er-
kaltenen W ert 2,5 -10~6 ist befriedigend u. bestatigt somit die theoret. Grundlage 
der Depolarisationsmethode. (C. R. hebd. Sóances Acad. Soi. 196. 1991—93. 26/6. 
1933.) B o r is  R o s e n .

Paul Soleillet, Wirkung des Magnetfeldes au f die Fluorescenz eines Cadmium- 
atomstrahls. Landescher g-Faktor fiir den Zustand 2 SPV (Vgl. C. 1932. I. 2813 u. vorst. 
Ref.) Ein rertikaler Cd-Atomstrahl wurde mittels eines horizontalen Spaltes auf
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einer 0,1—0,2 mm langen Strecke m it dem yertikal polarisierten Cd-Resonanzlicht 
32G1 A belichtet. Das Fluorescenzliclit wurde in der zum Atomstralil u. zum or- 
regenden Lichtbiindel senkrechten Richtung beobachtet. Ein schwaohes Magnetfeld 
lag parallel zur Beobaehtungsricłitung. Dio Polarisation des Liehtes aus dem Atom- 
strahl wurde hinter der Erregungsstelle untersueht. Aus den Beobachtungsdaten 
ergibt sieli fiir die Winkelgesckwindigkoit der Rotation der Polarisationsebene 
co =  6,54-105 u. daraus der LANDE-Faktor g zu 1,75 s ta tt3/2, wie es tlieoret. gefordert 
wird. Die t)bereinstimmung wird, bezugnehmend auf die Ungenauigkeit der Messung, 
ais befriedigend bezeichnet. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 197 46— 47. 3/7. 
1933.) B o r i s  R o s e n .

D. Chalonge und E. Vassy, Vergleich zwischen dem blauen und dem viołellen 
Spektrum des Wasserstoffmolekiils. Das kontinuierliche Spektrum der H2-Entladung 
wurde bei verschiedenen angelegten Spannungen mikrophotometr. untersueht. Es 
wird yersueht, die einzelnen Gebiete des Kontinuums ('bergangen von verschiedenen 
Schwingungszustanden des 2 s 32M'erms zum 1 s 3.T-Tcrm zuzuordnen. (C. R . hebd. 
Sśances Acad. Sci. 196. 1979—81. 26/G. 1933.) B o r is  R o s e n .

D inah B iąuard , Absorption gewisser Klassen organischer Molekule. Vf. hat 
einerseits den EinfluB der raumlichen Konfiguration chromophorer Gruppen auf- 
einander (durch Messung der Absorption einiger Diastereoisomerer u. einiger Paare 
enantiomorpher Verbb. u. dereń Racemat), andererseits die Anderung des gegen- 
seitigen Einflusses zweier Chromophore untersueht, wenn dieso durch eine steigende 
Zahl C-Atome getrennt werden (duroh Messung der 1. Glieder der Oxysauren C„H5 • 
(CH2)n-CHOH-COOH). Die Ursache dafiir, daB 2 stereoisomere Athylene (cis u. 
trans) oder 2 Oxime (syn u. anti) verschiedene Farbę haben, kann nicht in der Doppel- 
bindung liegen, u. der gegenseitige EinfluB der an den Athylen-C-Atomen haftenden 
Radikale kann nicht allein eine Funktion ihres Abstandes in der C-Kette sein, denn 
dann miissen die Isomeren dieselbe Farbę besitzen. Der Farbunterschied zweier stereo- 
isomerer Verbb. hangt vom absol. Abstand der Chromophore u. ihrer Orientierung ab. 
Daraus folgt, daB aucli Diastereoisomere, die dureh Verkniipfung eines Elements oder 
Radikals mit cis-trans-isomeren Athylenen entstehen, yerschiedene Absorption haben 
miissen. Hierfiir sind in der L iteratur bereits mehrere Beispiele bekannt, auch konnte 
Vf. fiir die Diphenylbemsteinsdure u. dereń Ester die Richtigkeit dieser Oberlegung 
zeigen. Ferner wurde die Absorption der Racemform u. der opt.-akt. Verbb. der Phenyl- 
u. Benzylmilchsaure u. ihrer Ester gemessen. Auch hier besteht ein kleiner Farb- 
unterscliied (die beiden akt. Formen zeigen gleiehe Absorption), jedoch sind die beob- 
achteten Unterschiede sehr klein (fast noch innerhalb der Fehlergrenze). Einige Verbb. 
mit den Gruppierungen — CH 0H S03Na u. — CHOHCN wurden ebenfalls untersueht. 
Die von PuRV IS (J . chem. Soe. London 105 [1914]. 2482) untersuchten Verbb. des 
Benzaldehyds sind nach Vf. duroh geringe Mengen Aldehyd yerunreinigt, der sich 
aus diosen Verbb. durch Abspaltung von HCN bildet. Alle untersuchten Verbb. konnen 
ais Toluolderiw. angesehon werden, wenn man sich die CH3-Gruppo durch ein ein- 
wertiges Radikal R  ersetzt denkt. Toluol hat im mittleren Ultraviolett die Banden A 
(A =  2780—2300 A, besteht aus sehr vielen kleinen Banden) u. B (dicht an A an- 
geschlossen, setzt sich ins Ultraviolett fort, das Maximum kann nicht erreicht werden). 
Enthalt R  keine chromophore Gruppe, dio im Gebiet der A-Bande absorbiert, so haben 
die Verbb. C6II5 ■ R  ein Absorptionsspektrum, das sich ebenfalls aus 2 Hauptbanden 
(A' u. B') zusammensotzt, die m it den Banden A u. B vom Toluol vergleichbar sind. 
A' weist in bezug auf A nur kleine Veranderungen auf, dagegen kann B' im Vergleich 
zu B mehr oder weniger stark nach dem Sichtbaren yerschoben sein, je naeh der sub- 
stituierenden Gruppe. Der gegenseitige EinfluB der Chromophore zeigt sich also durch 
ein Ansteigen des Wortes des zwischen A' u. B ' liegenden Minimums gegenuber dem 
Toluol. B' der mes'o-Diphenylbemsteinsaure ist weiter nach dem Sichtbaren yerschoben 
ais beim Racemat. Fiir die Athylester ist der Unterschied sehwacher. Die Bisulfit- 
verbb. vom Phenylaeetaldehyd u. Phenylpropionaldehyd haben fast die gleiehe Ab
sorption wie Toluol, nur A' zeigt eine kleine Abweichung, die auf die gegenseitige Be- 
einflussung der Chromophore zuruckzufiihren ist, auch ist sie fiir die 1 . Verb. starker. 
Dio Oyanhydrine yom Phenylaeetaldehyd u. Phenylmethylacetaldehyd haben gleiches 
Spektrum, das weitgehend m it dem vom Toluol ubereinstimmt, wahrend Phenyl- 
acetaldehyd selbst ein wesentlich anderes Spektrum zeigt. Bei den Oxysauren (vgl. 
oben, » = 0 ,  1, 2 u. a.-0xy-f}-phemjlbuttersaure) nimmt der gegenseitige EinfluB der 
Chromophore m it steigendem n stark ab u. ist schon fiir zu yemachlassigen.

XV. 2. 140
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Der EinfluB macht sieh durch eine Verschiebung von B ' bemerkbar, die m it steigen- 
dem n  klcincr wird. A' zeigt nur fiir Phenylglykolsdure eine schwache Anderung (Ab- 
nahme des Masimums). Phenylmilchsaure u. a.-Oxy-f}-plienylbutlersaure, bei denen die 
Chromophore durch die gleiehc Anzahl C-Atome voneinander entfernt sind, zeigen die 
gleiche Absorption. — Diphenylbemsteinsaureathylester, aus Phenylbromessigester mit 
NaNH2 nach R a m a r t  u . HOCH (C. 1930. II . 561). Das entstandene Estergemisch 
der Diphcnylmaleinsaure u. -bemsteinsiiure wurde m it Zn -j- HC1 reduziert. Fraktio- 
nierte Krystallisation aus A. liefert das Racemat (lange Nadeln, F. 84°) u. die meso- 
Porm (ICornchen, oder sehr klcine Nadeln, E. 141°), die sehwerer 1. ist. — Diphenyl- 
Tnaleinsaureanhydrid, die Darst. nach R e i m e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 13 [1880]. 742) 
wird verbessert, aus A., F. 157°. — d-Diphenylbernsteinsaure, spezif. Drehung fiir die 
griine Hg-Linie, [a]v =  433,7° (in A.). — l-Saure, [cc]v =  —434° (in A.). — d-Plienyl- 
bemsteinsdure, [<x]v =  +174,6° (in A.); l-Saure, [a]v =  —173,2° (in A.). — d-Plienyl- 
bemsteinsduremethylesler, [a]v =  +163,7° (in A.). — Diphenylmaleinsduredimethylester, 
aus dem Anhydrid m it Dimethylsulfat +  KOH, aus A., F. 110—111°. Der Ester 
reagiert nicht m it Benzopersaure in Chlf. bei 30°. — Diphenylfumarsduredimetliylester, 
aus dem Ag-Salz m it CH3J , aus A., F. 140°; bildet sich nicht aus dcm K-Salz mit 
Dimethylsulfat. Reagiert nicht mit Benzopersaure in Chlf. — Die Verss. mit Benzo
persaure wurden unternommen, um zu Isomeren der Dioxydiphenylbemsteinsaure zu 
kommen. — Phenylmilchsauren, [a]n =  +17,2° u. [<x] d  =  —17,3° (in A.). Meihyl- 
ester, [a]D =  +10,4° u. [a]o =  —10,5° (in Bzl.). — Benzylmilchsaure, durch Verseifung 
des Nitrils m it konz. HC1, aus Bzl. u. A. +  PAe., E. 104—105°. — Phenylpropion- 
aMehydcyanliydrin, C10H UON, aus der Bisulfitverb. mit KCN, konnte nicht krystalli- 
siert erhalten werden. Spaltet beim Destillieren HCN ab. — Akt. Benzylmilchsaure, 
durch Veresterung mit Menthol. Gemisch der beiden Ester, K p .20 230—232°. Frak- 
tionierte Krystallisation aus PAe. liefert den Menthylester der l-Saure, C20H 30O3, aus 
PAe. weiBe, seidenglanzende Nadeln, F. 88°, [cc]d =  —65,4° (in Chlf.). l-Benzyl- 
milchsdure, C10H 12O3, aus Bzl. u. A. +  PAe., F. 114—116°, [ gc] d  =  —9,9° (in A.). 
d-Saure, ist aus den Mutterlaugen des Menthylesters der l-Saure nur unrein zu isolieren, 
aus Bzl., [a]D =  + 7° (in A.). — Benzylmilchsduremethylester, Cn H140 3, K p .13 155°;
l-Ester, K p .17 159°, [a]D =  —22,3° (in Bzl.). — a.-Oxy-fS-phenylbuttcrsaure, CioUi20 3, 
aus dem Nitril, aus Bzl. u. A. +  PAe., F. 121—122°. — HydratropaaldeJiydbisulfit,, 
CgHnOjSNa, Hydratropaaldehydcyanhydrin, C10H UON, aus der Bisulfitverb., ist ohne 
Zers. destillierbar, K p .3 133°, Spuren Mineralsubstanz oder Siiuren katalysieren die 
Zers. (Ann. Chim. [10] 20. 97—151. Juli/Aug. 1933. Labor. de Chimie organiąue 
RAMART-LUCAS, Sorbonne.) CORTE.

J . Cahen, Untersuchungen uber den Polarisaiionsgrad des Fluorescenzlichtes. Vf. 
definiert einleitend den Begriff der Grenzpolarisation einer gel. Substanz ais die Polari
sation bei der hochsten Viscositat des Losungsm. Die Grenzpolarisationen einer Reihe

von organ. Substanzen wurden auf Grund der Formel von
__________ Po__________ PERRIN (s. nebenst.), wo p  =  Polarisation bei dem Losungs-

^  I 1 \ R T  m ittel der Viscositat r/, p0 =  Grenzpolarisation, r  =  Lebens-
" r  i 1 3 PoJ~^Zz dauer des fluorescierenden Mol. bedeuten, bestimmt; l/p

wird dabei zu einer linearen Funktion von 1/rj, wenn alle 
anderen Faktoren konstant sind; p0 wird bestimmt durch Extrapolation, indem man 
dureh Erm ittlung zweier Punkte (d. i. Polarisationen zweier Lsgg. verschiedener 
Viscositat) eine Gerade konstruiert u. dieselbe bis zur Achse l/p  verlangert. jMessungen 
von p wurden mittels einer angegebenen Apparatur bei Żimmertemp. ausgefuhrt. 
Ais Lósungsmm. wurden fast reines Glycerin u. Mischung von Glycerin u. W. benutzt. 
Eine Reihe von Messungen bei tieferen Tempp. zeigen, im Gegensatz zu theoret. Er- 
wartungen, leichten Riickgang der Polarisation bei stark sinkender Temp. Im AnschluB 
an dic Theorie von PERRIN iiber dio Abhangigkeit des Polarisationsgrades von den 
Wellenlangen des ein- u. ausgcstrahlten Lichts u. uber das mógliche Auftreten der 
negativen Polarisation, wurden Unterss. zur Ermittlung dieser negativen Polarisation, 
iiber die Abhangigkeit der Lebensdauer des fluorescierenden Mol. von der Wellenlange 
des erregenden Lichts u. iiber die Abhangigkeit der Polarisation von der Wellenlange 
angestellt. (J. Chim. physiąue 30. 420—28. 25/6. 1933. Paris, Laboratoire de Chimie 
physiąue de la faculte de sciences.) KlIODSCHAIAN.

W . F rankenburger, Neuere Ansicliten uber das Wesćn photochemischer Prozesse 
und ihre Beziehungen zu biologischen Vorgdngen. Yf. skizziert den derzeitigen Stand 
der photochem.-physiolog. Forschung, wobei er die wichtigsten photochem. Begriffe
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eilautert u. das Atmungsferment, das Vitamin D u. Ergosterin, dio Lichtwrkgg. auf 
die Haut, die Kohlensaureassimilation, die photochem. Erzeugung von Biokatalysa- 
toren, sowie die biolog. Leuchterscheinungen erortert. (Strahlentherapic 47 . 233— 62. 
7/6. 1933. Oppau, Porsch.-Labor. d. I .  G. Farbenindustric Akt.-Ges.) ZEISE.

Robert C. Haring und James H. Walton, Die Auloxydaiion von Zinnchlorur.
III . Die photochemisclie lieaktion. (II. vgl. C. 1933 . I. 2358.) Um woitere Beweise fur 
den yon den Vff. vermuteten Kettenmechanismus der Autoxydation von SnCl2 zu er- 
halten, wird der EinfluB yon sichtbarem u. ultrayiolettem Licht auf die SnCl2-Oxydation 
untersucht. Die Best. der Quantenausbeute der Rk., durchgefuhrt bei verschiedenen 
Intensitaten des eingestralilten Lichtes, ist wesentlich grófier ais 1 (12— 33 Moll./Quant). 
Photochem. u. therm. Rk. werden durch die gleichen beigemengten Stoffe beschleunigt 
u. yerzógort. Pikrinsaure, die die therm. Rk. stark yerzogert, erniedrigt z. B. die 
Quantenausbeute bis auf 1. Die Verss. stiitzen die Annahme einer Kettenrk. fur die 
therm. Autoxydation des SnCl2. Es wurde ferner die Lichtabsorption einer HCl-haltigen 
Lsg. von SnCl2 bestimmt. Unter einer bestimmten Grenze (3000 A, bei einer Lsg. yon 
32 g SnCl2 in 1 1, enthaltend 0,8 Mol. HC1) setzt yollstandige Absorption ein, die Grenze 
ist fiir yerdiinntere Lsgg. niedriger. SnCl2 folgt nicht dem BEERschen Gesetz. Dies ist 
wahrscheinlich darauf zuriiekzufuhren, daB die Komplexe H 2SnCl3 u. HSnCl4 fiir die 
Lichtabsorption maBgebcnd sind, da die Konzz. dieser IComplexe durch Zugabe yon 
HC1 yergróBcrt werden. Piir die SnCl2-Lsg., dereń Konz. oben angegeben ist, werden 
die Absorptionskoeff. angegeben. Bei 2850 A u. unterhalb erfolgt yollstandige, zwisehen 
3020 u. 3340 teilweise Absorption, bei 3650 A u. dariiber ist die Lsg. yollstandig durch- 
lassig. ( J .  physic. Chem. 37. 375— 80. Marz 1933. Madison, Wisconsin, Departm. of 
Chem., Univ.) JuzA.

Hugh S. Taylor und Austin J. Gould, Die durch Wasserstoffsuperozyd photo- 
sensibilisierte Reaktion zwisehen Athylalkohol und Saucrstoff. E in Beitrag zu dem Haber- 
Willstdtterschen Mechanismus von Enzymreaktionen. Nach dem H a b e r -W il l s t a t t e r - 
sehen Rk.-Mechanismus der enzymat. A.- u. Acetaldehydoxydation ist die Anwesenheit 
yon OH-Radikalen ausschlaggebend fiir das Auftreten yon Rk.-Ketten. Vff. unter- 
suchen die Kinetik der Oxydation dieser beiden Stoffe, indem sic dureh H 20 2-Zusatz 
OH-Radikale in dio wss. Lsgg. von A. bzw. Acetaldehyd einfiihren, u. das Rk.-Gemisch 
beleuchten. Sie stellen fest, daB die Oxydation des A. unter diesen Bedingungen ais Rk. 
mit kurzeń Ketten, die des Aldehyds ais Rk. m it langen K etten aufzufassen ist. Die 
Beobachtungen stehen in keiner Weise im Widerspruch zu der HABER-WlLLSTATTER- 
schen Auffassung des Rk.-Mechanismus. Vorverss. zeigten, daB A. (95°/0ig) durch O bei 
Bestrahlung m it dem Licht einer Hg-Lampe bei 25° zunachst nur schwaeh, m it der 
Zeit aber in steigendem MaB oxydiert w ird; es ist allerdings eine Lampe von hoher 
Energie erforderlieh. Die Rk. ist offenbar autokatalysiert u. diirfte auf die Bldg. yon 
H20 2 bei der Bestrahlung zuriiekzufuhren sein. Durch Zusatze yon Essigsaure oder Acet
aldehyd wird die Rk.-Geschwdndigkeit nicht entscheidend beeinfluBt, so daB also der 
autokatalyt. Effekt nicht mit dem Auftreten dieser beiden Stoffe wahrend der Rk. 
erklart werden kann. Ein weiterer Vers. zeigte, daB A., O u. H ,0 2 (0,8—4,8 Millimol. 
H 20 2) nicht miteinander reagieren, wenn sie nicht m it ultrayiolettem Licht bestrahlt 
werden. Dagegen yerlauft die Rk. zwisehen diesen Stoffen bei gleichzeitiger Bestrahlung 
sehr rasch. Schon durch Zusatze geringer Mengen Athylamins (0,074 Millimol.) wird dio 
Rk.-Gescliwindigkeit auf die Halfte herabgesetzt. Ahnliche Wrkg. haben Bzl., Benzyl- 
amin, Hydrochinon u. Diphenylamin. Es wurde ferner die Oxydation von wss. Aeet- 
aldehydlsgg. untersucht, um daraus schlieBen zu konnen, welchen EinfluB der gebildete 
Acetaldehyd auf die untersuchte A.-Oxydation ausiibt. Die Rk. yerlauft sehr rasch, 
sie wird durch Athylamin u. in geringem MaB aucli durch Athjdalkohol yerzogert. 
(J. physic. Chem. 37 . 367—74. Marz 1933. Princeton, New Jersey, F r ic k  Chem. Lab., 
Univ.) ‘ J u z a .

Horst Teichmann, Die Tlieorie des KrystaUphotoeffekles. Eine eingehende Dis- 
kussion des Modelles eines Potentialberges innerhalb einer Substanz hat gezeigt, daB 
das ąuantenmechan. Modeli des Halbleiters yon W il s o n  (C. 19 3 2 . I. 2816. 3391) 
die Existenz des Krystallphotoeffektes in Einkrystallen fordert. Es werden einige 
Gleichungen angegeben, welche die Photo-EK. im Gleichgewichtszustand ais Funktion 
der Belichtung, der Temp. u. der Rrystalldicke zeigen. Weiter werden die Schwierig- 
keiten des dynam. Falles erortert. Die theoret. Betrachtungen sind in guter tlberein- 
stimmung m it den experimentellen Ergebnissen. (Vgl. auch C. 19 3 2 . I I . 1304.) (Proc.

140*
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Roy. Soc., London. Ser. A. 139. 105—13. 2/1. 1933. Dresden, Physikal. Inst. d. 
Teclin. Hochsck.) E t z r o d t .

Horst Teickmann, Ein Beilrag zur Theorie des Krystallphotoeffektes. Gekiirzte 
Wiedergabo der vorst. ref. Arbeit. (Pkysik. Z. 34. 283—84. 1/4. 1933.) E t z r o d t .

I. Kikoin und M. Noskow, Eine neue Art Photoeffekt bei Kwpferozydul im  
Magnetfeld. Eine rechteckige Cu20-Platte befindet sich in fl. Luft innerkalb eines 
parallel zu ikrer Hauptflaeke geriekteten Magnetfeldes u. wird senkreekt m it weiBem 
Liekt bestraklt; an den zu den Feldlinien senkreckten Plattenkanten tr i t t  dann eine 
EK. auf. Diese EK. weekselt ikr Vorzeieken, wenn das Magnetfeld umgekehrt wird; 
sie steigt proportional zur Feldstarke bis zu 2500 Oersted u. erreickt dort einen Masimal- 
wert von 2,7 Volt. Von der Licktintensitiit ist die EK. nakezu unabkangig; wird die 
Liekteinfallsricktung umgekekrt, so vertausckt sie gleickfalls ikr Vorzeicken. Bei 
Verwendung roten Liclites sowie bei Zimmertemp. (vgl. kierzu C. 1933. II. 186) konnte 
der Effekt niekt festgestellt werden. Die Ersckeinungen werden gedeutet ais ein H a l l - 
Effelct der an der Eintrittsseite vom Lioktstrakl ausgel. u. transversal durck die P latte in 
seiner Ricktung fortbewegten Pkotoelektronen unter der Annakme, daB die Elektronen 
im Magnetfeld die n. Ablenkung erfakren. Die weitgeliende Unabhangigkeit von der 
L ichtintensitat wird so erklart, daB m it wacksender Intensitat zwar die Zahl der Pkoto
elektronen erkókt wird, andererseits aber die der Konz. der Leitungselektronen um
gekehrt proportionale H a LL-Konstante abfallt. Eine umfassende Veroffentliehung 
wird in Aussicht gestellt. (Naturę, London 131. 725—26. 20/5. 1933. Leningrad, 
Physikal.-Techn. Inst. d. Urals.) ETZRODT.

Rene Audubert, Elektrochemie der lichtempfindlichen Elektroden mit Kupfersalzen. 
Ausfuhrlichere Wiedergabo der C. 1933. II. 1848 ref. Arbeit. Aufierdem Berechnung 
des Gleiehgewichtes [Óu+][0 2]'/i =  k [Cu++][OH~]. (J . Chim. physiąue 30. 389—95. 
25/6. 1933. Paris, Lab. f. angew. physikal. Chemie d. Ecole pratiąue des Hautes 
Etudes.) E t z r o d t .

James A. Hootman, Das Kerrsclie Oesetz bei hohen Feldstdrken. Die Giiltigkeit 
des KERRschen Gesetzes wurde in versckiedenen Fil. untersuckt. Yerbesserte Kom- 
pensationsmetkode m it einer 2. KERR-Zelle. — Im  reinen, niektpolaren OS2 ist das 
Gesetz auf YsYo bis zu den hochsten Feldstarken (30—100 kV/cm) giiltig, dagegen 
werden m it polaren Fil. (A. u. Chlf.) Abweiehungen beobachtet. Fiir diese beiden 
letzteren Fil. wird die Anderung der KERR-Konstante m it der Feldstarke in Kurven- 
form wiedergegeben (A. bei —78,5° u. Chlf. bei —22,5°). (Physic. Rev. [2] 43. 749—55. 
1/5. 1933. Univ. of Virginia.)- SKALIKS.

Gg. Otterbein, Kerreffekt an isomeren Benzolderwaten. Im  AnschluB an die
C. 1931. II. 684 ref. Arbeit wird an dem Beispiel des Monochlorbenzols u. der drei 
Dichlorbenzole durch Gegeniiberstellung von Messung u. Reeknung gezeigt, daB es 
moglick ist, beim K E R R -E ffekt den einzelnen Substitutionen am Molekiilrest einen 
charakterist. Beitrag zur K E R R -K onstan ten  des gesamten Molekiils zuzuschreiben u. 
daraus die K E R R -K onstan te  eines Molekiils m it mehreren Substituenden zu berechnen. 
Die Werte sind aus Messungen an Lsgg. in Tetraehlorkoklenstoff u. in Hexan extra- 
poliert. (Pkysik. Z. 34. 645—46. 15/8. 1933. Leipzig, Pkysikal. Inst.) s;k E t z r o d t .

Handbuch der Physik. 2. Aufl. Hrsg. von Hans Geiger u. Karl Scheel. Bd. 23, Tl. 2.
Berlin: J . Springer 1932. 4°.

23, 2. Róntgenstraklung ausschl. Rontgenoptik. Red. von H. Geiger. (IX , 541 S.)
M. 54.— ; Lw. 56.70.

A,. E lek trochem ie . Therm ochem ie.
Max Wien, Leitfdhigkeit und Dielektrizitatskonstante von Fliissigkeiten in hoch- 

freąuenten Feldem. Neben dem „Spannungseffekt“ u. dem „Spannungsdissoziations- 
effekt“ wirkt der „Zeiteffekt", beobachtet m it hochfreąuentem Weckselstrom, auf 
die Leitfakigkeit von Elektrolytcn erkókend ein. Die Wcllenlange wurde weiter kerab- 
gesetzt bis zu 1,3 m. Es werden theoret. Kurven u. experimentelle Werte der relatiyen 
Leitfiihigkeitserhohung u. der relatiyen Erhóhung der DE. ais Funktion der Wurzel 
aus der Konz. bei yerschiedenen Freąuenzen gegeben. E in bedeutend hoherer Zeit- 
effekt, insbesondere der Leitfakigkeit, wurde an Salzlsgg., dereń Viseositat durch 
Zusatz von Zucker wesentlick erkokt war, gefunden. Hierbei treten ais Komplikation 
starkę Yerluste des Losungsm. (Zuckerlsg.) selbst auf, die eine Leitfahigkeit vom 
1000-fachen des n. Wertes bei niederen Freąuenzen yortauschen. Bei wss. Lsgg. von
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Essigsaure tr i t t  ebenfalls ein starker Dipoleffekt auf. Die fiir die nach der Barretter- 
methode ausgefiihrten Messungen notwendigen Normalfll. sollen durch geeignete 
Mischung von wss. Salzlsg., Aceton, Bzl., hergestellt werden. (Physik. Z. 34. 625—27.

D. Gabor, Eleklrostalische Tlieorie des Plasmas. D ie K in e tik  des L a n g m u ir - 
schen P lasm as w ird  in  Analogie zu r E lN STEIN schen E o rm u h e ru n g  d e r BROWXschen 
B ew egung bereeh n et. (Z. P h y s ik  84. 474—508. 7/8. 1933. B u d ap est.)  E t z r o d t .

T. Edqvist, Uber die Beweglichkeit posititier lonen in  Oasen. Vf. priift u. erweitert 
mit Berucksichtigung der elektr. R rafte zwisehen łon u. Molekuł die von L e n a r d  
angegebene Formel fiir die Beweglichkeit eines positiven Ions in einem Gase, das 
keinen Extremwerten in bezug auf Druck, Temp., elektr. Feldstarke ausgesetzt ist. 
(Physik. Z. 34. 618—23. 15/8.1933.) E t z r o d t .

J. S. Townsend und E. W. Townsend, Die Inlensitdt der Strahlung von gleich- 
mapigen Saulen in  Entladungsróhren. Der Zweck dieser Arbeit besteht darin, die 
Strahlungsintensitat in Entladungsróhren in absol. Einheiten zu bestimmen u. die 
ausgestrahlto Energie m it der zur Aufrechterhaltung der Entladung erforderlichen 
Energie zu vergleichęn. Letztere betragt pro Langeneinheit der positiven Siiule
0,24 V -i cal/sec, wo i die Stromstarke u. V das Potentialgefalle in Volt/cm darstellt, 
das wie folgt bestimmt wird: Das Entladungsrohr wird von einem Wasserstrom um- 
spiilt, dessen Temperaturanderung gemessen wird, wahrend eine Thermosaule dio 
Differenz zwisehen'den Warmemengen bestimmt, die vom W. absorbiert werden, wenn 
das Calorimeter liehtdurchlassig bzw. undurchlassig ist (durch Bedeckung m it 
Kupferfolie). Es zeigt sich, daB nur wenige %  der von den Elektronen bei Stóflen 
abgegebenen Energie ausgestrahlt werden, daB ferner die Energie der Elektronen um 
einen Mittelwert verteilt ist u. keino metastabilen He-Atome durch dieso StoBe ge- 
bildet werden. (Philos. Mag. J .  Sci. [7] 16. 313—24. Aug. 1933. Oxford, New Col
lege.) Z e ise .

U. Dehlinger, Zur Deutung des Sprunges der Supraleitfahigkeit. Auf Grund ver- 
sehiedener tSborlegungen kommt Vf. zu folgenden Vorstellungen: Sehon unterhalb 
des Sprungs ist ein m it steigender Temp. waehsender Anteil der Elektronen im K r o n ig - 
schen regellosen Zustand (vgl. C. 1933. I. 1905); das Metali bleibt supraleitend, wenn 
auch nur ein kleiner Teil „linear geordnet“ ist. In  der freien Energie des Systems bringt 
dies ein m it dem Logarithmus der Anzahl ungeordneter Elektronen waehsendes Entropie- 
glied m it sich, auBerdem aber, wie beim AuCu, ein m it dieser Anzahl selbst waehsendes 
Entropie- u. Energieglied, das davon herriihrt, daB die Bahnen der linear geordneten 
Elektronen offenbar stets eine Vorzugsrichtung besitzen, die den regellosen fehlt. Beim 
Fehlen der letzteren Glieder wiirde die teilweise Ordnung erst bei unendlich hoher 
Temp. in die vóllige Regellosigkeit iibergehen; sind diese Glieder proportional der 
Anzahl regelloser Elektronen, so geht die teilweise Ordnung bei einer bestimmten end- 
lichen Temp. stetig ohne Warmetonung in die Tóllige Regellosigkeit iiber, so wie es 
wohl dem Sprung des Widerstandes entspricht. Wiirden (wie z. B. bei AuCu) diese 
Glieder starker ais proportional zunehmen, so wurde sich im Gleichgewicht ein mehr 
oder weniger groBer unstetiger (Jbergang zwisehen der teilweise u. der vollstandig 
regellosen Verteilung ergeben. (Naturwiss. 21. 607. 18/8. 1933. S tuttgart, Rontgenlab. 
d. Techn. Hochsch.) Sk a l ik s .

H. J. Seemann, Die eleklrische Leitfahigkeit der Cu3Pd- und Cu3Pl-Legierungen 
mit ungeordneter und geordneter Atomverteilung in tiefer Temperatur. (Vgl. C. 1933. I. 
1747.) Der elektr. W iderstand von Cu-Legierungen m it 25 Atom-%  Pd u. P t wird 
bei tiefen Tempp. gemessen. Im  Zustand geordiieter Atomverteilung zeigt sich nur 
eine geringe VergroBerung des Widerstandsabfalles gegeniiber dem ungeordneten 
Zustand. Dieser Unterschied gegeniiber den friiher (C. 1930. II. 1345) untersuchten 
Cu3Au-Legierungen weist auf Verschiedenheiten des inneren Aufbaues hin, die das 
Valenzelektronensysteru betreffen, eine Auffassung, die durch magnet. Befunde gestiitzt 
wird. (Z. Physik 84. 557—64. 12/8. 1933. Miinchen; ausgefuhrt im Kaltelab. d. Physi- 
kal.-Techn. Reichsanst., Berlin.) E t z r o d t .

R. B. Elliott imd G. A. Hulett, Die Rolle von fe in  verteiltem Quecksilber in  dem, 
Depolarisator der Normalelektrode. (Vgl. C. 1933. I. 25.) Theoret. "Oberlegungen zeigen, 
daB das Potential der Cd- oder Zn-Normalelektrode, in denen Hg2S04 ais Depolari
sator yerwendet wird, von dem Gleichgewicht zwisehen Hg2++ u. Hg++ abhangig ist, 
u. daB dieses Gleichgewicht, in Zusammenhang m it dem hóheren Geh. an freier Energie des 
Hg in sehr kleinen Tropfen, auch von dem Dispersitatsgrad des Hg in der Zelle abhiingig

15/8. 1933. Jena.) E t z r o d t .
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sein muC. Fiir hochdisperses Hg ist ein holierer AVert des Verhaltnisses [Hg2++] : [Hg++] 
zu erwarten, u. somit ein niedrigeres Elektrodenpotential. Dem Zusammenballen der 
feinen Hg-Tropfchen zu gro Ber en Tropfen wiirde ein Steigen des Potentials auf seinen 
Normalwert parallcl gehen. Die Verss. der Vff. zeigen, daB die erwarteten Effekte des 
feinverteilten Hg auch tatsachlich auftreten. E in Hg2S04, das dureh sehr langes Ein- 
leiten von S 02 in eine HgSO,,-Lsg. erhalten wurde, u. ein ganz schwarzes Aussehen hatte, 
gab zunaehst ein Potentia! von 1,017 366 V, das nach 32 Tagen den W ert von 1,018 103, 
also beinahe den Normalwert erreicht hatte. Die gleicho Beobachtung konnte auch 
m it krystallinem H g,S04 gemacht werden, dessen Oberflacho dureh Behandeln m it SO., 
m it feinyerteiltem Hg versehen worden war. Das Potential war in diesem Falle zunaehst 
nur 1,016 84 Volt. (J. physic. Chem. 37. 271—77. Marz 1933. Princeton, New Jersey, 
F r ic k  Chem. Lab., Univ.) JUZA.

P. C. Hermann, t/ber magnetische Nachwirkung. Vf. bcrichtet iiber einen an 
unlegiertem weichem Eisen bei kleinen Feldern von 1 . . .  4 m Oersted u. kleinen Fre- 
ąuenzen von 0,12 . . .  2 Hz. gefundenen zeitlichen Nachwirkungseffekt. Der Effekt 
bewirkt, daB die mit 30 Hz. zu 1100 Gauss/Oersted ermittelte Permeabilitat ballist. zu 
2000 Gauss/Oersted gefunden wurde u. bei Gleichstrom um 2800 Gauss/Oersted liegen 
durfte. Dio Abgrenzung des Effektes gegeniiber Wirbelstrom- u. Hystereseeinflussen 
gelingt auf mehrfaehe Weise. (Z. Physik 84. B65—70. 12/8. 1933. Berlin-Reinicken- 
dorf, Forschungsinst. d. AEG.) ETZRODT.

B. Bruźs, Ein thermodynamisch.es Prinzip fiir stationdre Zustdnde. InlialtHch
m it der C. 1933. II. 1488 referierten Arbeit ident. (Philos. Mag. J .  Sci. [7] 16. 248 
bis 263. Aug. 1933. Riga, Chem. Inst. d. Univ.) Z e i s e .

Louis S. Kassel, Mathematische Metlioden zur Berechnung Ihermodynamisćher 
Funkłionen aus spektroskopischen Daten. In  der Zustandssumme u. ih ren  Ableitungen, 
dio zur Berechnung der freien Energie, Entropie, Molwarme u. Gesamtenergie ge- 
braucht w erden , sind die Energien der Rotationsschwingungszustande der Moll. 
ev,R =  BVK  (K  -f- 1) +  DVK  (K  +  1) +  . . ., wobci B v, Dv usw. Funktionen der 
Schwingungsąuantenzahl v sind. Wahrend nun GlAUQUE u. OVERSTREET (C. 1932.
II. 1114) die Abhangigkeit von den relativ zu B v seh r kleinen Dv usw. d ad u rch  be- 
riicksichtigten, daB sio dio Esponentialfunktionen m it Dv usw. fiir v =  0 in Reihen 
entwickelten u. diese dureh Integralo ersetzten, gibt Vf. genauere Summenformeln 
ahnlich d enen  von MULHOLLAXD an; jedoeh verwondet er nieht wie dieser die Residuen- 
theorie, sondem nach  Vxney (C. 1933. I I . 24) die EuLER-MACLAURiNsche Reihe. 
Es werden ^-M olekiile, lineare u. symm. Kreiselmoll. bohandelt. (Von letzteren ab- 
gesehen, schreibt Yf. fiir den konstanten Faktor h c B J k T  im Exponenten stets B  
s ta tt, wio iiblieh, o). Die verschiedencn Schwingungszustiinde werden nach einer 
T o m  Vf. fruher (C. 1933. I. 3896) mitgeteilten Methode beriicksichtigt. Ais An- 
wendungsbeispiel werden fiir CO die Werte von -—(F°—E°0)/T, H, S  u. Cp fiir 
T  =  50— 5000° berechnet; erstere stimmen m it den von C l a y t o n  u .  G ia u q u e  
(C. 1932. II. 1420) berechneten Werten bis auf ±0,001 cal/°-Mol iiberein. (J. chem. 
Physics 1. 576—-85. Aug. 1933. Pittsburg, U. S. Bureau of Mines.) Z e is e .

R. H. Frazier, lieinheit von Zink, dessen Temperalurleitvermógen bestimmt wurde. 
Bemerkungen iiber Reinheit u. Analyse des Zn, welches in der C. 1933. II. 1488 
referierten Unters. verwendet wurde. (Physic. Rev. [2] 43. 762. 1/5. 1933. Mass. Inst. 
of Technol.) S k a l ik s .

A3 K olloidchem ie. Capillarchemie.
John Palmen, Die Kolloide. SchluB zu C. 1933. I I . 516. (Pappers-Trśwarutidskr. 

Finland 1933. 445—48. 15/6. Helsinki, Univ.) R o u t a ł a .
C. G. Sumner, tJber Bildung, Grope und Stdbilitat von Emulsionspartikeln. I. Eine 

neue Methode der Emulgierung. Vf. beschreibt eine neue Methode zur Herst. von Emul- 
sionen, die auf der Kondensation von Dampfen in einer FI. beruht; es werden Bzl.- 
Dampfe dureh eine Capillare gepreBt, die sich unter W. befindet, ais Stabilisierungs- 
m ittel wurde Natriumoleat venvendet. Die GroBenyerteilung der Partikel in den her- 
gestellten Emulsionen wurde m it der von dem Vf. angegebenen Sedimentationsmethode 
(vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1398) festgestellt. Die Verss. zeigten, daB der Dispersitatsgrad von der 
Temp. des Dampfes (96— 156°) u. auch von dem Querschnitt der Capillare unabhangig 
ist, wenn der Druck, m it dem der Dampf hindurchgepreBt wird, geniigend groB ist. Der 
Capillarendurchmesser war im allgemeinen 0,7 mm, die Drueko variierten zwischen 25 
u. 190 mm Hg. Dureh Erhóhung des Druckes wurde dio Dispersion, ohne Erhóhung der
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mittleren TeilchengroBe, liomogener. Eine Erhohung der Natriumoleatkonz. (0,0005 bis
0,0025 Mol.) bewirkte eine Verkleinerung der Partikel. Die Emulsionen sind reproduzier- 
bar u. sehr bomogen. Die Radien des bei weitem groBten Teiles der Partikel unter- 
scheiden sich um hochstens 100°/o. Die GroBenverteilung der Partikelradien einer Sus- 
pension m it einem Natriumoleatgeh. von 0,0010 Mol., hergestellt m it 100 mm Druck 
aus Bzl.-Dampf Y on 100°, ist z. B. die folgende: 41/2%  der Teilchen haben einen Durch- 
messer von 3—3,5 fi, 211/2°/0: 3,5—4 ,i, 33V2% : 4—4,5 /x, 23% : 4,5—5 /(, 12°/0: 5—5,5 
ś 1/*6/*!'- 5>ó—6 /i. Durch nacktraglichen Zusatz von Natriumoleat kann die Stabilitat 
der Emulsionen noch erkokt werden, ohne daB ihre sonstigen Eigg. beeinfluBt werden. 
Es wird schlieBIich eine theoret. Behandlung der Emulgierung u. ihre Beeinflussung 
durch Druck u. Seifenkonz. gegeben, die auf der Annahme von primar in der fl. Pliase 
gebildeten Kernen u. dereń Wachstum aufgebaut ist. (J. physie. Chem. 37. 279—302. 
Marz 1933. Lancasliire, England.) JUZA.

A. Lottermoser und Eckhard Lottermoser, Untersuchungen iiber die Alterung 
vcm Ozydhydraten. Die Alterung einiger Osydhydratgele wird an Sed im en ta tio n s- 
yorgangen verfolgt u. die Ergebnisse m it den Befunden von Rontgenaufnahmen nach 
der DEBYE-ScHERRER-M etkode verglicken. Bei Aluminiumhydrosydgelen, die mit 
NH3-t)berschuB aus der Lsg. des Chlorids gefallt wurden, zeigen die Sedimentations- 
kurven, daB die Alterung um so raseber fortsehreitet, je  lioher die Failungstemp. war. 
Iii den Roritgenaufnakmen nehmen dio Interferenzstreifen m it Erkokung der EaOungs- 
temp., oder bei mehrmaligem kurzeń oder einmaligem liingeren Ausfrieren, oder auch 
bei langerem S tek en  an Intensitat zu: Die Haufungs- u. die Ordnungsgeschwindigkeit 
(H a b e r ) sind hier etwra gleickgroB. — Ckromhydroxydgele (Failungstemp. mindestens 
40°) altern anfangs sekr rasek bis zu einem bestimmten Grade, dann aber nur noch 
auBerordentlieh langsam. Die D E B Y E-D iagram m e zeigen stete am o rp k e  Kingę: kier 
ist die Haufungsgesckwindigkeit sekr viel groBer ais dio Ordnungsgeschwindigkeit.
— Das gleicke gilt fiir Eisenhydroxydgele. Die Alterung tr it t  hier sehr rasch ein u. 
wird durch Erhohung der Failungstemp. noch beschleunigt. Interferenzringe konnen, 
auch nach mehrfachem Ausfrieren, nicht erhalten werden. — Kobalthydroxydgele 
haben ahnlicke Sedimentationskurven wie Eisenhydroxydgele, also groBe Haufungs
gesckwindigkeit. Nicht so groB ist die Ordnungsgeschwindigkeit, kierfur zeigt sick das 
gleicke Verk. wie bei Aluminiumhydroxyd. — Nickelhydrosydgele zeichnen sich dadurck 
aus, daB sio sehr kokę Ordnungsgeschwindigkeit haben, ihre Haufungsgeschwindigkeit 
ist etwa die der Aluminiumhydroxydgele. (Kolloid-Beih. 38 .1—39. 24/6. 1933. Dresden, 
Inst. f. Kolloidchemie d. Sachs. Techn. Hocksck.) ROGOWSKI.

Charles B. Hurd und Daniel H. Carver, Untersuchungen iiber Kieselsauregele.
III . Der Einflup von einigen geldsten Stoffen auf die Sedimentationszeit. (II. vgl. C. 1932.
II. 2609; vgl. auck C. 1933. I I . 841.) Vff. untersucken den EinfluB, den der Zusatz von 
Ammoniumkydroxyd, Methylamin, Dimethylamin, Trimetkylamin, Pyridin u. Anilin 
auf die zur S i02-Absclieidung erforderliche Zeit ausiibt, wenn Lsgg. Y on Essigsaure u. 
von Na-Silicat zusammengegossen werden. Es wurde Yersucht, einen fiir diese Verbb. 
spezif. EinfluB festzustellen, der neben der Beeinflussung der Gelatinierungszeit durch 
Veranderung des ph der Lsg. Y o rh a n d e n  ist. Die Lsgg. enthielten 0,004—0,04 Mol. der 
Base. Am starksten wirken die Zusatze durch die Veranderung des ph; der spezif. 
Effekt der Verbb. ist bei Trimethylamin am groBten. Die Gelatinierungszeiten werden 
von 23 Min. (ohne Zusatz) bis auf 4 Min. (Trimethylamin) oder 11 Min. (Pyridin) herab- 
gesetzt. Fem er wurde festgestellt, daB Ester, offenbar infolge der in Freiheit gesetzten 
Saure, Y erzo g e rn d  auf die Abscheidung der S i02 wirken. Rohrzucker, Glycerin u. Bzl. 
sind beinahe ohne Wrkg. Aeetaldehyd u. Aceton beeinflussen das pa der Lsg. nicht, 
erhohen aber die Sedimentationszeit wesentlick, bei einem Geh. Yon 4,0 Aquivalent auf 
etwa das Doppelte. (J . physie. Chem. 37. 321—29. Marz 1933. Sckenectady, New York, 
Departm. of Ckem., Union College.) Ju z A .

W. C. Hawthorne, Obcrflachenspannung. Allgemeinverstandlicker Aufsatz iiber 
die grundlegenden Erscheinungen. (Sci. Monthly 37. 149—63. Aug. 1933. Chicago, 
Ul., Crane Junior College.) Sk a l ik s .

Chu-Phay Yap, Der Einflufi der Oberflachenenergie in  dispersen Syslemen. Is t 
die Verteilung einer Phase in einer anderen so fein, daB der EinfluB Yon Oberflachen- 
krafton nicht mehr zu vemachlassigen ist, so erfahrt das GlBBSsehe Phasengesetz 
infolge der Veranderlickkeit der freien Energie m it der Oberflacke insofem eine 
Anderung, ais eine weitere Freiheit auftritt: Ko +  3 =  Ph +  F. Das R a o ULT-
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VAN’t  H O FFsehe Gesetz fiir die Gefrierpunktsemiedrigung erhalt aus gleichem Grunde 
ein zusatzliches Glied, so daB aus dieser neuen Gleichung bei Kenntnis der Teilchen- 
groBe die gesamte Oberflachenenergie berechnet werden kann. Bei konstanter Temp. 
folgt die Anderung der Losliehkeit mit der TeilchengroBe. In  ahnlieher Weise liiBt sich 
die EJSLVIN-FREUNDLICHsche Gleichung, die eine Beziehung zwischen Losliehkeit 
u. KomgróBe darstellt, u. die von DUNDON u . B I a r k  (dasselbe fiir dissoziierende Stoffe) 
angeben. — Fiir die Erscheinung der Unterkiihlung folgt eine Gleichung, die der von 
J o n e s  u . PARTINGTON ahnlich ist u. besagt, daB m it sinkender Temp. eine t)ber- 
sattigung nur zu erwarten ist, wenn der Radius der Keime geringer ist ais der von 
im Gleiehgewichtszustand bcfindlichen Teilchen. — Es werden einige Stabilitats- 
bedingungen fur homo- u. fiir polydisperse Systeme diskutiert u. prakt. Beispiele 
aus dem Gebiet der Metallurgie (vgl. C. 1933. I. 114) angefiihrt. (Philos. Mag. J. Sci. 
[7] 16. 80—96. Juli 1933. New York City, Univ., Washington Sąuare College, Dept. 
of Chemistry.) ROGOWSKI.

W. S. Kimball, Die ellipsoidische Viscositatsvertcilung. In  Weiterfulirung seiner 
gaskinet. Unterss. nach der „Methode der geometr. Gewiehte“ (vgl. C. 1932. II . 2923) 
berechnet u. diskutiert Vf. die Verteilungsfunktion in Gasen bei Schichtenstrómung. 
■(Philos. Mag. J . Sci. [7] 16. 1— 49. Juli 1933. East Lansing, Michigan, Michigan State 
College.) ElSEN SCH ITZ.

Johannes Scheiber, Uber Zdhigkeitsmessungen bei Kresolen. (Mit S. Werndt 
[vgl. Diss. Leipzig 1930].) Es wird die Zśihigkeit der einzelnen Kresole, ihrer binaren 
u. temaren Gemische bei 20,2, 35,0 (teilweise) u. 40,0° bestimmt. Die Unterss. 
bestatigen den Befund von T h o l e  (J. chem. Soc. London 97 [1910]. 2596), daB
o-Kresol im Gegensatz zu m- u. p-Kresol nicht oder nicht wesentMch assoziiert ist. 
Durch Einw. yon Licht u. Luft wird erheblich emiedrigt. m-Kresol zeigt bei 40° 
oft starko Sehwankungen der ?/-Werte. Die binaren Gemische — am starksten m- u. 
p-Kresol — lassen bei 20,2° (nicht bei 35 u. 40°) Abweiehungen von der A dd itm ta t 
erkennen. Bei den ternaren Gemischen ist die Wrkg. der o-Kresolzusatze von der 
Zus. der Grundgemische aus m- u. p-Kresol prakt. unabhangig. Auf dieses Yerh. wird 
6in Verf. zur ińscosimelr. Best. des o-Kresóls in  Trikresol gegriindet; vor der zweck- 
maBig bei 20,2° erfolgenden Best. miissen W. u. andere Phenolhomologe beseitigt 
werden, am besten dureh Fraktionierung. Untcr Benutzung dieser Best.-Methode 
wird die Unmóglichkeit einer exakten Abtrennung des o-Kresols aus Trikresol dureh 
fraktionierte Dest. nachgewiesen. (Angew. Chem. 46. 503—05. 29/7. 1933. Leipzig, 
Univ., Lab. f. angew. Chemie u. Pharm.) R. K. M u l l e r .

P au l V. Mc K inney, Messungen der Adsorplionsgesclmindigkeit bei konstantem 
Druck. Vf. gibt eine einfache Apparatur an, m it der Geschwindigkeitsmessungen von 
Adsorptionsprozessen bei konstantem Druck einfacli durchgefuhrt werden konnen; 
bisher ist stets bei konstantem Vol. gearbeitet worden. Es wurde die Adsoi-ptions- 
geschwindigkeit von H  an einem Mn0-Cr20 3-Katalysator, der vor der Messung reduziert 
worden war, bei 100 u. 132° gemessen. Es zeigte sich, daB die Adsorptionsgeschwindig- 
keit bis zur dritten Adsorption steigt; wahrend 5 weiterer Adsorptionen bleibt sie dann 
konstant. Aus den Messungen wird die AktWierungsenergie in Abhangigkeit von der 
Menge des adsorbierten H  berechnet. Der Gang der Aktivierungsenergie ist bei diesen 
Messungen sehr ausgepragt. So gilt fur die anfangliehe Adsorption (in dem Gebiet von 
7,8—10,3 cem pro 24 g des Osyds) 4580 cal, wahrend fiir die spatere Adsorption (15,5 bis 
18,1 ccm) sich 12,600 cal berechnen. (J . physic. Chem. 37. 381—87. Marz 1933. New 
Brunswick, New Jersey, Departm. of Chem., R u t g e r s  Univ.) Ju z a .

J. L. Porter, Eine neue Methode zur Gewinnung von Angaben uber die Sorption
von Dampfen durch feste Stoffe. Vf. bestimmt den Geh. an W. bzw. Formaldehyd,
Ameisensaure, Methylalkohol u. Methylcyanid, der in entwassertem Chabasit zuriick- 
bleibt, nachdem die Hauptmenge der sorbierten FI. dureh Zentrifugieren bei 23° entfernt 
worden ist. Ferner werden Yollstandige Sorptionsisothermen der Systeme Methyl- 
alkohol-Chabasit u. Holzkohle-W. bzw. -Essigsaure u. -Bzl. aufgenommen. Die beiden 
letzten Systeme zeigen den ublichen S-formigen Yerlauf der Sorptionsisotherme. Bei 
dem System Chabasit-Methylalkohol fallt bei der Konz. 0,25 g Methylalkohol pro 1 g 
Chabasit der Druck geradlinig bis zum W ert 0 herab. Bei der Holzkohle-W.-Isotherme 
ist auffallend, daB schon bei einem W.-Druck, der derH alfte des Sattigungswertes ent- 
spricht, prakt. alles W. aus der Kohle entfernt ist. (J. physic. Chem. 37. 361—66. Marz 
1933. Stanford, Califomia, Departm. of Chem. Univ.) J u z a .
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B. Anorganisclie Chemie.
O. v. Deines und E. Christoph, SchwermetaUpolylhionate und ilire Darslellung. 

Es wird eine neue Darst.-Methode bescliricben, die es ermóglicht, Schwermetallpoly- 
thionatc in  beliebig groBen Mengen rein darzustellen. Setzt man Schwermetallperehlorat 
m it Kaliumpolythionalen in konz. eiskalter Lsg. um, so fallt swl. KCIO., aus u. in der 
Lsg. verbleibt das Sohwermetallpolythionat. Die Verwendung von Perchloratyerbb. 
ist wegen der leiehteren Lóslichkeit zur Umsetzung geeigneter ais dio Salze der Silico- 
fluoride u. Tartrate. Die Schwermetallpolythionate zerfallen in wss. Lsg. yerhaltnis- 
maBig scknell. Diese Instabilitiit ist zuriiekzufuhren auf das Bestreben der Schwermetall- 
verb., unl. Sulfide zu bilden. Trachtet man, das H20  bei der Darst. mćigliclist sehnell 
u. yollstandig zu entfemen, so kann man n., reine Schwermetallsalze der Polythion- 
siiuren herstellen. Die eharakterist. Eig. aller festen Schwermetallpolythionate, mit 
Ausnahme der i?i-Verbb., ist, daB sie hygroskop. sind u. sich in organ. Losungsmm., 
iric A., Aceton, Aeetophenon u. yersehiedenen Estern leicht losen. Die meisten Salze 
enthalten Krystallwasser, ausgenommen die komplexen u. iJi-Salze. Der Krystall- 
wassergeh. lieB sich nicht genau ermitteln. Verschiedene Salze der Polythionsauren sind 
in festem Zustande nur kurze Zeit bestandig, dagegen sind ihre wss. Lsgg. bestandig, was 
auf Einlagerung yon H 20  ais Komplexbildner zuriickgefuhrt wird. Diese Ansicht findet 
eine Bestatigung darin, daB bestandige, komplexe Schwermetallpolythionate mit Pyridin, 
Athylendiamin etc. bekannt sind. Es gelang Vff., n. u. saure Salze der Tetra- u. Penta- 
thionsaure, analog denen der H 2SO,,, herzustcllen. Die Salze sind aber nur in yóllig troeke- 
nem Zustande bestandig; in Ggw. geringer Eeuchtigkeitsmengen zerfallen sie sehnell. Es 
wurden folgende Schwermetallpolythionate hergestellt: Pentathionate: Beschrieben 
werden Eigg. u. ltkk. von CuS5O0, CoS5O0-6 H2O, NiS60„- 7 H 20 , MnS50 8- 7 H20 , 
ZnS60 „-6 H20 , saures Zn-Pentatluonat. Bi- u. Ag-Pentathionat gelang es wegen ihrer 
leichten Zersetzlichkeit nicht ais Salz in fester Eorm darzustellen. — Tetrathionate: 
Beschrieben werden Eigg. u. Rkk. von CuS.,06, Cu-C4H )0N4-S.,06 (Kupferdiathyl- 
diamintetrathionat), NiS4O0-7 H 20 , CoS40 6, ZnS4O0, saures Zinktetrathionat, ]MnS4Oc- 

Bi _  g O Bi =  O ^ Ho O ; W ism uttetrathionat (Formel I). — Mit Ausnahme 
j  \  q  4 0  j j  ^ () von BaS3Oc, komplexem Cu-Trithionat u. bas. Bi-Trithionat 

_  c a  tk  3 o  (form el II) gelang es nicht, weitere Schwermetalltrithionate
4 6 herzustellen, da das Molekiil der Trithionsaure durch HaO

in Thiosulfat u. Sulfat aufgespalten wird. Durch Neutralisation der H 2S 04 war es 
móglich, bisher unbekannte, nicht komplexe reine Schwermetallthiosulfate darzustellen. 
Diese neuen Verbb. wraren in A., Aceton u. Aeetophenon U., sehr hygroskop. u. nur in 
absol. trockenem Zustand yollkommen bestandig. Im  Gegensatz zu Na2S20 3 entfarben 
diese Thiosulfate Jod nicht. Setzt man sie aber m it NaOH um, filtriert vom ausgeschie- 
denen Metallhydroxyd, so entfarbt die Lsg. nach dem Ansauem m it CH3-COOH sofort 
die entsprechende Menge Jod. Die Schwermetallthiosulfate sind einmolekular u. werden 
aufgefaBt ais Salze einer isomeren Thiosehwefelsaure. Es wurden folgende Schwer
metallthiosulfate erhalten: Cu2S20 3, Cu- C4H 16N4- S30 6 (Kupfer -Diathylendiamin- 
trithionat), NiS20 3, CoS20 3, ZnS20 3, MnS20 3. (Z. anorg. allg. Chem. 213. 209—39.
21/7. 1933. Berlin.) H o p p e .

Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. 8. neu bearb. Aufl. Hrsg. yon d. Deutsehen 
Chemischen GesellschaJt. Syatcm-Nr. 54. Berlin: Yerl. Chemie [Komm.: Haessel Comm.- 
Gesch., Leipzig] 1933. 4°.

54. Wolfram. (XV III, X I , 397 S.) nn. M. 56.— .

D. Organische Chemie.
Erich Hiickel, Die freien Radikale der organischen Chemie. Quantcntheoreti.sche 

Beitrage zum Problem der aromatischen und ungesdttigten Yerbindungen. IV. (III. vgl. 
C. 1932. II. 2920.) Vf. erortert die Voraussetzungen fiir das Auftreten von freien 
Radikalen; die Erfahrung zeigt, daB hierfiir die Bindung des (,,3-wertigen“) C-Atoms 
an aromat. Reste notwendig ist. Die Theorie wird am Beispiel des [C(C6H5)3]» aus- 
fiihrlich behandelt. Die tlberlegungen stiitzen sich auf die quantentheoret. Inter- 
pretation der Valenzen des C-Atoms nach PaULING (vgl. C. 1931. II . 185) u. H u n d  
(vgl. C. 1932. I. 1046. 3377). In  aromat. Substituenten liefem einzelne Elektronen 
keinen Beitrag zur Bindungsenergie, da die raumliche Anordnung eine Resonanz
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zwischen ihnen Yerhindert. Bei Dissoziation andert sich die raumlicho Anordnung 
der 3 an ein C-Atom gebundencn Ringe u. die Elektronen konnen miteinander in 
Resonanzwechselwrkg. treten. Der dadurch erzielte Gewinn an Energie ist von der- 
selben GróBenordnung wie die Energie, die man zur Dissoziation der C—C-Bindung 
(etwa im C,H0) aufwenden miiBte; dadurch wird die starko Dissoziation des [C(C6H5)3]2 
erklart. Die auf diesem Wege berechnete Trennungsenergie stimmt liinreichend mit 
der Dissoziationswarme uberein, die Z ie g l e r  (vgl. C. 1929- II. 2183) aus der Temp.- 
Abliangigkeit des Dissoziationsgleichgewichts experimentcll bestimmt hat. Der auf 
Grund von chem. Erfahrungen aufgestellte Begriff der „Valenzbeanspruchung“ laBt 
sich nicht quantitativ definieren. Dagegen liefert die Differenz der Trennungsarbeiten 
beim Fehlen u. beim Vorhandensein aromat. Substituenten ein quantitatives MaB 
fiir die stat. Bindungsbeanspruchung. Fiir die Berechnung der Dissoziationsgeschwindig- 
keit ist die „kinet. Bindungsbeanspruchung" maBgebend m it der Bedeutung des 
Energieberges, der bei dom Dissoziationsvorgang uberwunden worden muB.

Beide Bindungsbeanspruchungen kóimen modellmaBig bereehnet werden. Vf. 
teilt die berechneten Werte der Dissoziationsenergie fiir substituierte Athane m it u. 
diskutiert ihro Abhangigkoit von den Substituenten. Die Anwendung der Theorie auf 
das Tetraphenylmethan liefert Stabilitat dieser Verb., w'ahrend fur die Vorstellung 
der Valenzbcanspruchung die Erkliirung der Stabilitat eine Schwderigkeit bildete. 
Die grundsatzlich gleiche Deutung laBt sich fiir die Stickstoffradikale durchfuhron; 
auch kórmen an Stelle aromat. Substituenten ungesatt. Substituenten angenominen 
werden. Zur Vervollstandigung der Theorie wird die Frage nach dem Zusammenhang 
der hier berechneten Dissoziationsenergie mit der in Lsgg. gemessenen Dissoziations- 
warme u. die Frage nach der absol. GróBe der Dissoziationskonstante in Lsgg. be- 
handelt. Anwendung der S tatistik auf den Gaszustand liefert eine sehr hohe Disso
ziation. Beim Obergang zu Lsgg. muB man berucksichtigen, daB dio gel. Moll. einen 
Teil des Phasenvolumens fur die Moll. des Losungsm. unzuganglich machen. Dieser Teil 
des Phasenvolumens wird bei Dissoziation vergroBert u. zwar proportional dor Ver- 
gróBerung der „Mol.-Oberflacho“ bei Dissoziation. Infolgedessen muB die Dissoziation 
in Lsgg. kleiner sein ais im Dampfzustande. Die rechner. Abschatzung fiihrt zu einem 
grofienordnungsmaBig richtigen Ergebnis. (Z. Physik 83. 632—68. 6/7. 1933. S tu tt
gart, Inst. f. theoret. Pkys. d. T. H.) ElSENSCHITZ.

P. A. Levene und R. E . Marker, Konfigurative Beziehungen von Kohlenwasser- 
sloffen. V. Die optischen Drehungm von Koldenwasserstoffen der Isopropylreihe. (IV. vgl. 
C. 1932. I. 2449.) Friiher ist gezeigt worden, daB bei sekundaren Carbinolen u. ein- 
fachen aliphat. KW-stoffen, in denen alle Substituenten am asymm. C-Atom n. Alkyle 
sind, die Drehrichtung von der Stellung der schwersten Alkylgruppe abhangt. So 
dreht die Verb. I  nach rechts, wenn R 2 die schwerero Gruppo ist. Is t R x eine Isopropyl- 
gruppe, so wird die Drehrichtung sehr wenig durch das Gewicht von R Ł beeinfluBt, 
sie andert sich nur, wenn R g von ÓH3 zu C2HS iibergeht, bleibt aber bei allen folgenden 
Gliedern unveriindert. In  der Isobutylreihe zeigen alle Glieder den gleichen Drehungs- 
sinn, solange R 2 eine n. Alkylgruppe ist, analog den Verbb. II, boi denen ebenfalls 
die Drehrichtung unabhangig vom Gewicht der n. Alkylgruppen ist. Die Verbb. III 
u. IV haben entgegengesetzte Drehrichtungen. Ais neue Verbb. dieser Reihen haben 
Vff. die entsprechenden Verbb. vom 2,3-Dimethyldecan u. Methylpropylisopro-pylmethan 
aus den entsprechend disubstituierten Essigsauren dargestellt. Selbst beim hochsten 
Glied, dessen gróBeres Alkylradikal (n-Heptyl) mehr ais das doppelto Gewicht des 
Isopropylradikals hat, bleibt der Drehungssinn derselbe wie beim niedrigsten Glied. 
Daraus folgt, daB in dieser homologen KW-stoffreihe die Drehrichtung unabhangig 
yom Gewicht der hochsten Alkylgruppe ist.

V e r s u c h e .  (— )-2,3-Dimethyldecen-(l), wurde aus Methylheptylessigsiiure-
athylester ([M ]d25 =  +17,36° [ohne Losungsm.]) m it CH3MgJ u. Dehydratisierung 
des tertiaren Carbinols m it Oxalsaure hergestellt, K p .20 101 —105°, [< x ]d 25 =  +0,33° 
(ohne Losungsm.). — Lavo-2,3-dimethyldecan, C12H 26, aus dem vorigen durch katalyt. 
Hydrierung in Ggw. yon P t0 2 unter Druck, K p .20 112°, [a]u25 =  —0,30° (ohne 
Losungsm.). — Ldvomethyl-n-propylisopropylmcthan, C8H8, aus Methyl-n-propylessig-

P i
I  H - C —OH

I
R 2

COOH («) CSH,
IV H—C—CH3 

CsH6
II  H - C - O H

i

R
i

III  H—C—CHS
Ć-A,
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siiureathylester ([M ]d25 =  +5,28° [ohne Losungsm.]) u. CH3MgJ, Dehydratisierung 
des tertiaren Carbinols m it Oxalsaure u. katalyt. Hydrierung des cntstehcndcn Athylens 
in Ggw. von P t0 2 unter Druek, K p .760 113—114°, [a]n25 =  —0,92° (olmo Losungsm.). 
(J . biol. Chemistry 100. 769—73. Mai 1933. New York, The Rockefeller Institute for 
Medical Research.) CoRTE.

J. S. Salkind, M. N. W iscłm jakow  und L. N. Morew, Ober die Anlagerung ton 
Wasserstoff an Acetylenderitate. 19. Die Ahhdngigkeit der Art und Geschwindigkeit 
der katalytischen Hydrierung ton der chemischen Natur des Katalysators. (18. vgl.
C. 1931. I. 3112.) Wahrend S a l k in d  friiher beobaehtct hatte, daB zum Unterschied 
von Acetylenalkoholcn u. -KW-stoffen AceUjlen-y-glykole in Ggw. von koli. Pd  nach 
P a a l  (nicht in Ggw. von Pt) zunachst schnell zu A thylenderiw . u. dami erheblich 
langsamer zum gesatt. Glykol hydriert werden, ha t BOURGUEL (C. 1928. I. 672) an- 
gegeben, dafi jcdes Acetylenderiv. m it Pd auf Starkę zum Athylenderiv. hydriert 
werden kann, so daB ein Sprung in der Anlagerungsgeschwindigkeit des Wasserstoffe3 
sich unabliangig von der Konst. des Acetylenderiv. zeigen soli. Die Unters. der Hydrie- 
rungsgeschwindigkeit dreier typ. Vertreter der Acetylenreihe, des Tetramethylbutin- 
diols (I), Dimethylphenylacetylenylcarbinols (II) u. Phenylacetylens (III) unter vorschieden- 
artigen Bedingungen ergab folgendes: V e r  s s. m i t  k o l l o i d .  K a t a l y s a -
t  o r e n. Der Ersatz des protalbinsauren Na durch Starkę ais Katalysatortrager fiir 
das Pd  vermag, im Gegensatz zu B o u r g u e l ,  den allgcmeinen Verlauf der Hydrie
rung nicht zu andern, ebensowenig wie verschiedene Zusatze [FeSO.,, MnS04, T1i(N03)4, 
kolloid. Eisenoxyd, Harnstoff, Glykokoll]; wohl aber verlauft in Ggw. von Essigester 
die Rk. erheblich schneller, ein Knick ist aber boi II nicht zu bemerken u. boi III steigt 
wie sonst dio Additionsgeschwindigkeit nach Aufnahme von 2 H. Der Ersatz der 
Starkę durch Gummiarabicum, Tragant, Agar-Agar bzw. Casein ergab ebenfalls keine 
wesentliche Abweichung von friiheren Bcfunden. Andererseits lieB kolloid. P t auf 
Starkę bzw. Gummiarabicum wiederum kein plótzliches Absinken der Rk.-Konstanto 
bei I erkcnnen. Wahrend bei III, in Ubereinstimmung m it BOURGUEL, nach Aufnahmo 
von 2 H  in Ggw. von Pd die Acctylenverb. vollstiindig verschwunden war, lieB sie B ie li  
in Ggw. von P t nock nachweisen. Hieraus wird auf eine besondero auswahlende Wrkg. 
des Pd geschlossen, wahrend beim Pt eine Verteilung zwischen dem Acetylen- u. Athylcn- 
KW-stoff stattfindet. Diese auswahlende Wrkg. des Pd zeigt sich aber nicht bei II.
— V e r s s .  m i t  f e s t e n  K a t a l y s a t o r t r a g e r  n. Pd-Scliwarz nach W lLL- 
STATTER katalysiert die Hydrierung von I  sehr energ., erst nach Aufnahmo von 2 H 2 
ist ein geringer Geschwindigkeitsabfall erkennbar; bei II u. III findet hingegen eine 
sehr ausgesprochene Verlangsamung zu diesem Zeitpunkt sta tt. Die Verss. m it BaSO.t, 
CaC03, Tierkohle, Fe(OH)3, Silicagel u. metali. N i  ais Trager fur Pd, sowio BaSOt, 
CaC03 bzw. Silicagel fiir Pt zeigten, daB der Unterschied zwischen P t u. Pd in bezug 
auf die Hydrierung yon I  bestehen bleibt. Dio A k tm ta t der Katalysatoren schwankt 
sehr in Abhangigkeit vom Trager (Optimum bei Silicagel). In  A. verlauft die Hydrie
rung schneller ais in W. Die auswahlende Wrkg. des Pd zeigte sich bei Yerss. m it III 
(vgl. auch L e b e d e w  u. S t e r n ,  C. 1933. I. 3709) u. II wiederum sehr deutlich. — 
Bei allen Katalysatoren wurde die Bldg. von a-Tetramcthylbutendiol aus I  beobachtet 
(in A. wie in A.); die Ausbeuten an diesem Isomercn hangen nicht von der Ggw. von 
Aminosauren ab, sie werden durch Erhóhung der Katalysatormenge u. Abkurzung der 
Hydrierungsdauer vergroBert. (Chem. J . Ser. A. J .  allg. Chem. [russ.: Chimitseheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 3 (65). 91—113.1933. Leningrad.) B e r s .

C. M. Suter und Howard L. Gerhart, Grignardreagentien aus Dialkylsulfaten. 
Es wurde gefunden, daB Di-n-butvlsulfat m it n-C4H9MgBr wie folgt reagiert: 

(C4H 9)2S 04 +  C4H„MgBr =  C^H^MgO- S 0 2-0GJ19 +  C4H 9B r .
Ais man daraufhin (C2H5),S04 in absol. A. m it Mg reagieren lieB, bildete sich 

leicht das wl. Grignardreagens GJI^MgO ■ SOz ■ OC\Hs, welches m it Benzaldehyd eine 
gute Ausbeute an Phenylathylcarbinol lieferte. (C4H 9)2S 04 bildet eine analoge Verb., 
welche sich leicht zu n-Butan hydrolysieren lafit. (J . Amer. chem. Soc. 55. 3496. 
Aug. 1933. Evanston [Ulin.], Univ.) L in d e n b a u m .

Pierre Trunel, Uber einige bromierte Nitrile und Kelone der Fettreihe. Durch 
Einw. yon RMgX-Yerbb. auf bromierte Nitrile m it langeren K ctten entstehen die 
entsprechenden Ketone. — 6-Bromhexannitril, CeH 10NBr. Aus 1,5-Dibrompentan u. 
KCN in CH3OH (H a r r o w e r , C. 1931. II. 2455). K p.u  120-130°. -  7-Bromhep- 
tanon-(2), C7H 13OBr. Aus vorigem m it iiberschussigem CH3MgBr; auf Eis +  NH4C1 
gieBen u. ausathem. Ausbeute sehr gering. Seinicarbazon, C8H16ON3Br, aus A.,
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F . 136°. — 11-Bromundecanmure. Aus Undecylensaure u. HBr in PAc. bei 0°(F l a s c h e n - 
TRAGER, C. 1931.1. 925). F . 51°. — Chlorid. Mit SOCl2. Nicht unzers. destillierbar. — 
Amid, Cu H 22ONBr. Aus yorigem mit wss. NH4OH. Aus A. Krystalle, F . 88°. —
11-Bromundecannitril, Cu H 20NBr. Durch Dest. des vorigen mit P20 5 i. V. Kp.17184°, 
Kp.s 161°, D .2424 1,131, n D24 =  1,4705, Md =  60,72 (ber. 60,53). -  12-Bromdode- 
canon-(2), C12H 23OBr. Aus vorigem mit CH3MgBr wie oben. K p .3 5 148°, F. 22°,
D .25251,105, no*5 =  1,4659, Md =  65,8 (ber. 65,4). Semicarbazon, C13H 26ON3Br, F. 118°.
— Ł 12-Phthalimidododecanon-(2), C2pH270 3N. Aus vorigem m it Phthalimidkalium bei 
250—300° (5 Stdn.). Aus A., F. 69°. Semicarbazon, aus A. Krystalle, F. 146°. —
12-Aminododecanon-{2), C^TŁ^ON. Voriges m it 10°/oig. NaOH bis zur Lsg. behandeln,
neutralisieren u. ausathem, erhaltene Phthalamidsaurc m it.20°/0ig. HC1 bis zur Lsg. 
kochen, neutralisieren u. m it Bzl. ausziehen. Aus verd. A. Krystalle, F. 93°. — 
10-Bromundccansdure. Aus Undecylensaure u. HBr in Toluol bei 0°. — Amid, 
Cu H 22ONBr. Aus dem nicht destillierbaren Clilorid wie oben. Aus A. Krystalle, 
F. 93.5°. — 10-Broinundecannitril, Cn H 20NBr, Kp.15174°. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 197. 453—56. 7/8. 1933.) " L in d e n b a u m .

J. L. Riebsomer und John R. Johnson, Lycopodiunwlsaure. Ober die chem.

/
N atur der von L a n g e r  (1889) in den Sporen von Lycopodium clavatum aufgefundenen 
Lycopodiumol-saure stimmen die Literaturangabcn wenig uberein. Das von Vff. dureh 
Chlf.-Extraktion gewonnene Ol zeigte D.20, 0,9286, no20 =  1,4730, JZ. 90,9, VZ. 288. 
Es wurde mit alkoh. KOH verseift. Die Sauren wurden in die Pb-Salzc iibergefuhrt 
u. diese nacb dem Verf. von FARNSTEINER getrennt, wobei sich zeigte, daB die ungesatt. 
Sauren ca. 90%  der Gesamtsauren ausmachen. Die regenerierten Sauren wurden 
in die Metliylester umgewandelt u. diese fraktioniert. Die ungesatt. Ester lieferten
2 Hauptfraktionen, welche der Ozonolyse in Eg. unterworfen wurden; die Spaltsauren 
wurden wieder verestert u. die Ester fraktioniert. Aus der niederen Fraktion wurden 
hauptsachlich Onanth- u. Azelainsauremethylester, aus der hoheren Fraktion Onanth-, 
Pelargon- u. Azelainsauremethylester, auBerdem wenig Nonan-l,9-dicarbonsaure- 
methylester erhalten. Daraus ergab sich, daB die ungesatt. Sauren 30—35°/0 Palmito- 
leinsaure, CH3.[CH2]5-CH: CH- [CH2]7• CÓ,H, u. 55—60°/o Ólsdure enthalten. AuBerdem 
sind kleine Mengen Linolsdure (ais Tetrabromid identifiziert) u. Spuren von wenigstens 
noeh einer anderen ungesatt. Saure vorhanden, von welcher die Nonan-l,9-dicarbon- 
saure (F . 110—110,5°) ais Ozonolysenprod. herriihrt. Dieselbe ist wahrscheinlich 
eine isomere Olsaure, CH:i ■ [CH2]5 • CH : CH • [CH2]a • C02H, konnte aber auch Cetolein- 
saure, CH3- [CH2]9-CH: CH- [CH2]9-CO,H, sein, da Palmitolein- u. Cetolcinsaure in 
tier. Olen haufig zusammen vorkommen. Das andere Ozonolysenprod. (Undecan- 
siiure) wurde allerdings nicht gefunden. — Die wl. Pb-Salze enthielten hauptsachlich 
Palmilinsaure, daneben Spuren hoherer gesatt. Sauren u. yielleicht ( ?) wenig Erucasaure. 
Die in h. Bzl. unl. Pb-Salze (wenig) lieferten eine 9,10-Dioxystearinsaure, aus A., 
F . 93—93,5°, offenbar ein Stereoisomerengemisch; daraus durch Cr03-Oxydation
9,10-Dioxostearinsaure, F . 83—84°. (J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 3352—57. Aug. 1933. 
Ithaca [New York], Comell Univ.) L in d e n b a u m .

R. S. Morrell, S. Marks und H. Samuels, Das doppelt konjugierte System in  
den Glyceriden der a- und p-Elaostearinsaure. (Vgl. C. 1933. I. 2801.) Die friiher be- 
schriebenen Rk.-Prodd. aus Maleinsaureanhydrid u. a- u. /?-Elaostearinsaure werden 
auf ihre Oberflaehenspannung auf verd. Saurelsgg. untersueht. In  der #  t-Doppel- 
bindung der a-Verb. u. in der ft v-Doppelbindung der /?-Verb. (vgl. dio Strukturformeln 
der friiheren Arbeit) wird durch die Polaritat des Maleinsaureanhydridrestes der GroBe 
nach dieselbe Polaritat induziert, aber in entgegengesetzter Richtung langs der Kette. 
Der Untersehied der a- u. /5-Verb. zeigt sich in besondereii Eigg. der Glyceride. So 
bildet das Prod. aus /i-Elsiostcaringlycerid u. Maleinsaureanhydrid einen bei 80 
bis 100° trocknenden, gegen k. Bzl., Xylol u. A. widerstandsfahigen Film, das oc-Prod. 
trocknet aber nur bei wochenlanger Einw. von Licht zu einem gegen Bzl. nicht wider
standsfahigen Film. Der Untersehied im W ert der a- u. /3-Verb. wird durch ster. 
Hinderung bei der ersteren erklart, ein erster Fali von enger Verb. zwischen Warme- 
erhartung u. chem. Konst. Mit bas. Pigmenten bildet die /?-Verb. guto Farben, die 
sich in Ggw. von nichtpolaren Losungsmm. nicht triiben. — ft-Eldostearin, F. 58°; 
aus Tungol durch Belichtung in Ggw. von 0,01°/o J. Die Addition von Maleinsaure
anhydrid (3 Moll.) erfolgte in  der Hitze u. gab einen farblosen, yiscosen Sirup, C60ff98OJ5; 
ein bei 100° daraus erhalt-ener Film zeigte Perosydeigg. — Das Einw.-Prod. aus An- 
hydrid u. a-Eliiostearin, CC3H06O15, wurde durch Erhitzen von rohem Tungól u. An-
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hydrid erhalten. Trocknende Lacke wurden auch hergestellt aus Anhydrid u. /?-Eliio- 
stearin (-)- J) in  Lsg., wobei der EinfluB verschiedener Lósungsmm. untersucht wurde; 
dam it ident. Prodd. liofert auch die Veresterung des Rk.-Prod. aus ^-Elaostearinsauro 
u. Anhydrid m it Glycerin. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Lid. 52. Trans. 130—32. 
5/5. 1933. Birmingham, Univ.) H e l l r ie g e l .

Joseph Greenspan, Die Struktur von Dicarboxyverbindungen aus Dissoziations- 
und łteaktionsgeschwindigkeitsinessungcn. Uberśieht iiber den derzeitigen Stand der 
Berechnung der „LiŁnge“ der Moll. von Dicarbonsauren aus Messungen von Rk.-Ge- 
scliwindigkeitcn u. von Dissoziationskonstanten. (Chem. Reviews 12. 339—61. April 
1933. New York, Columbia-Univ.) B e h r l e .

W. Borsche und R. Manteuffel, t)ber Oxalosorbinsaurcdiathylester und den 
Cliemismus der Oxalesterkondensationm. (Vgl. C. 1932. II. 41.) Die BIdg. des Oxal- 
essigesters ist wie folgt zu erklaren: Oxalester addiert C2H6ONa zu C02C2H5-C(0Na) 
(OC2H5)2, welches sich an Essigesterenolat, CH2: C(ONa)-OC2H5, anlagert unter Bldg. 
von CÓ2C2H5-C(ONa)(OC2H5)-CH2-C(ONa)(OC2H5)2. Aus letzterem entsteht unter 
Abspaltung von C2H5OH u. C2H5ONa das Na-Deriv. des Oxalessigesters. Dieses Rk.- 
Schema laBt sich ohne Sehwierigkeit auf die Kondensation von Oxalester m it Croton- 
ester iibertragen, wenn man dem Enolat des letzteren Formel CH2: CH • C H : C(ONa) • 
OC2H5 erteilt u. 1,4-Addition annimmt. Dann bildet sich C02C2H5-C(0Na)(0C2H 5)- 
CH2-CH: CH-C(ONa)(OC2H5), u. aus diesem durch A ustritt von C2H5OH u. C2H5ONa 
das Na-Deriv. des Oxalocrotonsaureesters. Analog aus dem K-Enolat des Sorbin- 
saureesters, C II,: CH • C H : CH • C H : C(OK) • OC2H5, durch 1,6-Addition das Prod. 
C02C2H5 • C(OK)(OC2H5) • CH2 • C H : GH• C H : CH • C(OK)(OC2H 5)2 u. aus diesem wie 
oben das K-Deriv. des Oxalosorbinsdureesters (I). — I kann katalyt. 2 oder 3H2 auf- 
nehmen. Dio Addition von 3H2 unter Bldg. von II gelingt leicht mit P t0 2. Die Addition 
von nur 2H2 maohte zunachst Schwierigkeiten, gelang aber schlieBlich mittcls des 
leicht darstellbaren Enolathers IH. Wird dieser mit Pd hydriert, so verlangsamt sich 
infolge der SchutzwTkg. des OCH3 auf die benaehbarte Athylenbindung die H-Auf- 
nahme nach Verbrauch von 2H2 auffallig, u. durch Unterbrechung an dieser Stelle 
erhalt man hautpsachlich den Ester IV, welcher sich leicht zu V entmethylieren laBt. — 
Durch Kuppelung von I  m it p-Methoxyphenyldiazoniumchlorid entsteht ais Haupt- 
prod. das Azoderiv. VI (bzw. das tautomere Hydrazon), danebon etwas VII, welches 
auch aus VI leicht erhaltlich u. zur JjCuppelung nicht mehr fahig ist, da sich in ihm 
die zur Kuppelung erforderliche Gruppierung C 02R-CH2-C H : CH— nicht mehr 
bilden kann. In  ammoniakal. Lsg. reagieren VI u. VH, dessen Ring durch das NH4OH 
wieder aufgespalten wird, m it dem Diazoniumsalz unter Absprengung des Oxalester- 
restes u. Bldg. der Formazylverb. VIII. Die Kuppelung von I mit p-Bromphenyl- 
diazoniumchlorid verlauft analog. — I  reagiert leicht mit p-Nitrosodimethylanilin, 
aber unter Abspaltung des Oxalesterrestes u. Bldg. von IX. — Zur Erganzung haben 
Vff. noch einige Verss. m it dem Oxalocrotonsaureester (X) durchgefiihrt. Die katalyt. 
Hydrierung mit P t0 2 ergab sofort reinen <x.-Ozyadipinsaureester, wahrend der a.-Oxo- 
adipinsdureester wie oben durch partielle Hydrierung des Enolathers X I zu X II u. 

I I  C O A H s.C H tO H H C H ^.C O sC A  
I I I  COaCaH5 • C(OCH8) : CH • CH : CH ■ CH: CH • COsC2H5

IV C02C2H5.C(0CH3):CH-[CH5]s-C 0,C 3H6 V CO,CsH5• CO• [CH2]5• COjC2H 5
C O ^C ,^ • C(0H): C • C H : CH • CH : CH • C 02C4H6 

CH30 -C 6H 4'N :Ń
CO • CO • C • CH : CH • CH : CH • C0,C sH5

CH30-C 6H4-Ń------------ N
V II I  CH3° ' C«H‘ ,N H -N : 9  ‘ CH = CH • C H : CH • C02C2H 5 

CH30 -C 6H4-N :Ń  
IX  (CH3)2N • C„H4 • N : CH • C H : CH- CH : CH • C 02C2H5 

X I COsCsH5 • C(0CH3): CH • CH: CH • COsCsHs 
X II  C 0JC2H 5-C(0CH3):CH-CH2-CH2-C02CiH5 CO-CO-C CH:CH-COsC2H5

XIV (CH3)jN’C6H4-N : C H C H : C H C 0 2CsH 5 Br-C.H.-N--------- l i  X II I
XV OCH• CH2 • CH : CH • C 02CsH5 XVI OCH-CHj.CHcCH.CHiCH-COjCjHs
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Entmethylierung erhalten wurde. Die Kuppelung von X m it p-Bromphenyldiazonium- 
clilorid hat schon P r a g e r  (Liebigs Ann. Chem. 338 [1905]. 360) beschrieben. Yff. 
haben diesc Verss. wiederholt u. auch die cycl. Verb. X III isolieren konnen. Auch 
mit p-Nitrosodimethylanilin reagiert X  analog I, d. h. unter Bldg. von XIV. — Um 
den Geltungsbereich der „Oxalocrotonestersynthese“ kennen zu lemen, haben Vff. 
noch Verss. m it Ameisen- u. Bcnzoesiiureester ausgefuhrt. Mit letzterem wurden bislier 
keine sicheren Resultate, m it ersterem dagegen die erwarteten Form ylderiw . XV 
u. XVI erhalten, allerdings noch nicht rein, sondem nur ais Hydrazone.

V e r s u c h e .  Oxalosorbinsdure, C8H80 5. Iv-Deriy. von I m it 10%ig. KOH 
24 Stdn. stehen lassen, m it verd. H 2S04 fallen. Gelbes, swl. Pulver, F. 220—221" (Zers.).
— Diinethylesler, C10H 12O5. Aus yoriger m it sd. CH30H -H 2S04. Gelbe Kornchen, 
F. 132—133°. — 1 -Metkoxyhexairie>i-(l ,3,S)-diairboJi.saure-(l ,6)-diat/iylcster(ni), C13H 18Os. 
Rohes K-Deriv. von I in Bzl. m it (CH3)2SO,, 2 Stdn. kochen, absaugen u. dest. Kp.15180 
bis 185°. — a.-Oxykorksduredidthylester (II), C12H 220 6. Durch Hydrieren von I  in A. 
m itP t0 2. K p .12 167—170°. — z-[fienzoyloxy]-korksduredidihyl&stcr, CJ9H 2(iOG. [Benzoyl- 
oxy]-hexatriendiearbonsaureester (1. c.) in A. m it Pd-Tierkohle hydrieren, yerdampfen, 
in A. m it Soda waschen. K p .2 184—185°, dickes Ol. — a.-Methoxykorksduredidthylester, 
C13H 2.,05. Durch Hydrieren von III  in A. mit P t0 2. K p .12 162—165°. — l-3Iethoxy- 
liexen-(l)-dicarbonsaure-(l,6)-didthylester (IV), C)5H220 5. Durch Hydrieren von III 
in A. m it Pd-Kolloid bis zur Aufnahme von 2H2. K p .12 172—174°. — a -Oxokork- 
sduredidthylester (V), C12H 20O5. IV in A. mit konz. HC1 6 Stdn. kochen, einengen, 
m it A. yerd., m it W. u. Soda waschen. K p .J0 174—175°. — Indol-2-carbonsaure-3d- 
raleriansaure, C14Hł50 4N. V in A. m it Phenylhydrazin 1 Stde. u. nach Zusatz von 
20%ig. alkoh. H 2S04 noch 4 Stdn. kochen, mit W. verd., Ol mit 25°/0ig. methylalkoh. 
IvOH 24 Stdn. stehen lassen, verd., m it A. waschen, mit Saure fallen. Aus Chlf. (im 
Soxhlet) Krystallclien, F. 193—195°. — l,2-Dioxohexadien-(3,5)-dicarbonsaure-{l,6)- 
duithylester-2-p-methoxyphenylhydrazon (VI), C19H 220,,N2. p-Anisidin in verd. HC1 
diazotieren, mit CH3OH yerd., Lsg. von I  in CH3”OH zugeben, 2 Tage bei 0° stehen 
lassen. Aus CH3OH orangerote Prismen m it 1CH30H , F. 92—93°, aus Bzl. orange- 
rote, CH3OH-freie Nadeln, F. 104—105°. — l-[p-Methoxyphe7iyl]-4,5-dioxopyrazoli?i- 
3^-butadiencarbonsaurealhylester (VII), C17H i60 5N2. 1. Aus der Mutterlauge voriger
Kuppelung m it yiel W. 2. Durch Losen von VI in CH3OH u. Verd. m it W. Aus CH3OH 
gelbe Nadelchen m it 1 CH3OH, F. 156 — 157°, aus Bzl. (tief violette Lsg.) fast sehwarze 
Nadelchen, F. 164-165°, aus A. m it 1 C2H5OH. — 2,4-Dinilrophenijlhydrazon, C23H 20O3N6. 
Aus A7!  oder VII in alkoh.-salzsaurer Lsg. F. 258—259°, aus Eg. dunljelbraune, blau 
glanzende Nadeln. — 4-[p,p'-Dimetlioxyformazyl]-butadien-l-carboiisdureathylester(VJJI), 
Ć22H 240 4N4. VI oder A li in CH30 H  lósen, konz. NH4OH, W. u. bei 0° diazotiertes 
p-Anisidin zugeben, Harz absaugen u. m it etwas CH3OH auskochen. Aus CH3OH 
dunkelrote Nadelchen, F. 136 — 137°. — [p-Brombenzoluzo]-oxalosorbinsauredidthyl- 
ester, ClsH ,90 5N2Br. Aus I  in A. m it diazotiertem p-Bromanilin. Aus A. gelbe Blattchen, 
F . 126—127°. — l-[p-Bromphenyl]-4,5-dioxopyrazolin-3l-buiadieiicarbonsdureathylester, 
C10H 13O4N2Br. 1. Aus der Mutterlauge des yorigen. r 2. Voriges in A.-W. (2: 1) kurz 
erwarmen, nach 12 Stdn. mit W. fallen. Aus A. gelbe Spharolithe niit 1 C2H 6OH, 
gegen 100° sintcrnd, F. 117 — 118°, aus Bzl. (rotviolette Lsg.) fast schwarzes Pulver,
F. 158—159°. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C22H 170 7N6Br, aus Chlf. dunkelrote, yiolett 
schimmernde Nadeln, F. 264°. — MuconaldehydsduredłJiylesler-p-dimethyl<iminoanil(IX), 
Ci6H 20O2N2. Darst. in sd. A. Aus A. orangerote Nadeln, F. 187—188°.

Oxalocrotonsduredidthylester-2,4-dinitrophenylhydrazon, Ct6H 180 8N4, aus A. gelbe 
Nadeln, F. 117 —118°. — a.-Methoxymuco7isdurediathylester (XI), Cn H i60 5. Aus dem 
K-Deriv. von X analog III. K p .2 118—120°. — a-Oxyadipinsduredid(hyl&ster, CioH180 5. 
Aus X analog II. Ivp.17 160 — 16i°. — a.-Methoxyadipinsdurediathylester, CnH20Or. 
Durch Hydrieren von XI in A. mit Pd-Kolloid. Ivp.12 142—144°. — a-Mełhoxy-A^,P- 
dihydromuconsduredidthylester (XII), Ou HlgOiV Wie vorst. m it 1 H2. K p .16 153—156°. — 
u.-Oxoadipinśduredidthyl&ster. Aus X II m it alkoh. IIC1. Kp.le 155—157°. — a -[Benzoyl- 
oxy]-adipinsauredidthylester, C17H 220 6. Aus a-[Benzoyloxy]-muconsaureester (1. c.). 
K p .2 160—162°. — [p-Brombenzolazo]-oxalocrotonmuredidthylesler, C16H 170 5N2Br. Nach 
P r a g e r  (l. e.). Aus A. gelbe Blattchen, F. 125°. — l-[p-Bromphenyl]-4,5-dioxopyr- 
azoliii-3P-acrylsauredthylester (XIII), C14H u 0 4N2Br. 1. Aus der Mutterlauge des yorigen.
2. Voriges in A.-W. (2: 1) 24 Stdn. stehen lassen, mit W. yerd. Aus A. hellgelbe Prismen 
m it 1 C2H 5OH, F. 91°, nach Trocknen i. V. A.-frei, tief rot, F. 140—141°. 2,4-Dińitro- 
phenylhydrazoti, C20H I5O7N0Br, aus Chlf. dunkelrotes Krystallpulyer, F. 237°. —
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Maleinaldehydmureathyleslcr-p-dimclhylaminoanil (XIY), C14H 180 2N2, aus A. braunlich- 
gelbe Nadcln, F. 151,5—152,6°. — Maleinaldehydsaureuthylesler-2,4-di7iitrophenyl- 
hydrazon, C12H 12O0N4. Aus dem F iltrat von XIV mit alkoh. -salzsaurer Lsg. des Hydrazins. 
Nach Extraktion m it Eg. aus Pyridin gelbe Krystallchen, F. 290—292°. — y-Fonnyl- 
croionsaureathylester (XV). Lsg. von K  in A.-A. bei 0° m it Gemisch von Ćroton- u. 
Ameisenester versetzen, nach ca. 2 Tagon m it A. verd., mit W. durchschiitteln, was. 
Lsg. unter A. ansiiuem usw. Gelbes, eigenartig rieohendes 01. 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazon, C13Hi4O0N4, aus A. gelbe Nadeln, F. 147 — 148° (Zers.). — e-Formylsorbin- 
sdureaihylesler (XVI). Analog. Gelbes 01. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, Ci5H 160 6N4, 
aus A., F. 148—150°. (Liebigs Ann. Chem. 505 . 177—94. 16/8. 1933. Frankfurt a. M., 
Univ.) L indenbaum .

L. Ruzicka, Ober die Kohlen.stoffringe mil erhohter Gliederzahl. Zusammenfassendo 
Darst. des Gebietes. Natiirliches Vork. u. Synthese, Spannungstheorie von B a e y e r - 
S aCHSE u . raumliche Struktur der Kohlenstoffringe unter Bcriicksichtigung der An- 
sichtcn von St o l l  u . STOLL-COMTE (C. 19 3 0 . II. 3269) u. der neuesten Unterss. des 
Vfs. (C. 19 3 3 . II. 368. 369). (Buli. Soc. ehim. Belgiąue 41 . 565— 87. 1932.) K r o .

E. A. Kruger und M. S. Bednowa, Die Umsetzungsgeschwindigkeit halogen- 
substiiuierter Benzolderivale mit Natriummełhylat. Die titrim etr. Unters. der Ek.-Ge
schwindigkeit von 29 halogensubstituierten Verbb. zumeist der aromat. Reihe bei 
150°, 100° u. Zimmertemp. ergab folgendes Bild iiber die A ktivitat des Halogens: 
J >  B r >  Cl; N 02-Gruppen erhohen u. zwar vorzugsweise in o u. p; die CH30-Gruppe 
erhóht in geringem Mafie u. auch nieht immer, wahrend CH3, OH, NH2 etwas ver- 
mindern; die Aktivitiit des Halogens in cycl. Systemen der Grenzreihe ist erheblich 
grofier ais diejenige von Halogenen im Bzl.-Kem; das Hinzukommen eines zweiten 
Benzolkerns (im Naphthalin) erhóht nur wenig. SchlieBlich wird auf dio im Verhaltnis 
zu den Benzolderiw. sehr grofie Beweglichkeit des Chlors im CHC1=CHC1 hingewiesen. 
Einzelheiten im Original. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 3 (65). 67—77. 1933. Sibir. technol. Inst.) B e r s .

S. Aoyama, J. Eguchi und C. Tashiro, Sclimelzpunkts- und Erstarrungspunkls- 
kurve des p-Phenetidins m it p-Chloranilin. (Vgl. C. 19 3 3 . I I .  1669.) Da es unvermeidlieh 
ist, dafi das wie 1. c. dargestellt® p-Nitrophenetol etwas p-Nitrochlorbenzol u. demnaeh 
das dureh Red. daraus gewonnene p-Phenetidin etwas p-Chloranilin enthalt, haben 
Vff. die F.-E.-Kurve der beiden Aminę im BECKMANNschen App. unter Ausschlufi 
von Feuchtigkeit ermittelt. Darst. des verwcndeten p-Phenetidins erstens dureh Red. 
von p-Nitrophenetol (aus Phenol) m it Fe u. HC1 u. Reinigen iiber das Sulfat, zweitens 
dureh Acetylieren zu Phenacetin u. Verseifen m it alkoh. HC1; beide Prśiparate wurden 
dest. u. zeigten F. 4,5°. Darst. des p-Chloranilins dureh Red. von p-Nitrochlorbenzol 
wie oben, Reinigen iiber das Sulfat, Dampfdest. aus alkal. Lsg., Krystallisieren aus A. u. 
Trocknen im H-Strom bei 110°; F. 70,15°, E. 69,9°. Nur die Gemischc m it 75—-100°/o 
p-Phenetidin zeigten einen F., die iibrigen nur einen E. Die Gemische mit 70—65% 
p-Phenetidin wurden nieht klar. Der eutekt. Punkt lag bei einem Geh. von ca. 67,5% 
p-Phenetidin u. der E. bei ca. — 19°. (J . pharmac. Soc. Japan 53 . 123—26. Juli 1933. 
[Orig. japan.; Ausz. dtsch.]) Ll.YDENBAUM.

G. Florence, Ober Acetophenon und einige seiner Derivate. Vf. hat Acetophenon 
u. folgende K em deriw . desselben auf ihre physiol. Eigg. untersucht: p-Chlor-,
p-Brom-, 3,4-Dichlor-, p-Methyl-, p-Athyl-, 3,4- u. 2,4-Dimethyl-, p-Metlioxy-, p- u. 
m-Acelamino-, p- u. m-Ureidoacetophenon, Acetoplienon-p- u. -m-ureid. Neu dargestellt 
wurden: 3,4-Dichloracetoplienon, CSH,,0C12. Aus o-DichlorbenzoI, CH3-C0C1 u. A1C13 in 
CS2. Aus A . Krystallrosetten, F. 74°. — p-Ureidoacetophenon, NH2-CO-NH-C0H4- 
CO-CH3. A u s p-Aminoacetophenonhydrochlorid u. K-Cyanat in W . Aus W . Krystalle, 
F. 148°. — Acetophenon-p-ureid, CO(NH-C6H,1-CO-CH3)2. Aus p-Aminoacetophenon 
in A . m it der berechneten Menge C0C12 in A. u. in Ggw. von Pyridin unter Riihren; 
zuerst stark kiihlen, spater kochen, dann A. verdainpfen u. m it W. aufnehmen. Aus W. 
(Kohle) Krystallchen, F. 201°, fast unl. in k. W. — m-Ureidoacetophenon, C9H 10O2N2, 
F. 146°. — Acetoplienon-m-ureid, C17H 10O3N2, F. 187°. — Von allen Verbb. wurde 
die Losliehlieit in W. von 15° u. der Vertcilungskoeff. zwischen 01ivenól u. W. ermittelt. 
Die physiol. Eigg. der Verbb. wurden an Fischen u. Meerschweinehen untersucht. 
Nur p-Methylacetophenon ist wirksamer ais Acetophenon selbst; ein weiteres CH3 
schwacht diese Wrkg. wieder ab. Substitution dureh C2H5 oder Halogen ist nieht nur 
wirkungslos, sondom hebt das Narkotisierungsvermógen des Acetophenons auf. Einige 
Halogenderiw. sind giftig. Das p-Methoxyderiv. besitzt keine charakterist. Eigg.
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V on den  N -D e r iw . is t  k e in  einziges w irksam . (B uli. Sci. pharm aco l. 40  (35). 325—36. 
J u n i  1933. L yon, F ac . de Mód.) L in d e n b a u m .

Marcel Sommelet, Ober die synłhetische Darsiellung von Chlormethylderivaten der 
Phenole. Vf. hat vor langerer Zeit (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 1 5 7  [1913]. 852. 
1443) gezeigt, daB man die Homologen des Benzylchlorids erhalten kann, wenn man 
die Benzol-KW-stoffe m it Chlormethyliither in Ggw. von SnCl, kondensiert:

Ar-H  +  CH3-0-CH,Cl =  CH3-OH +  Ai-CH„C1.
LaBt man sodann Hexamethylentetramin in verd. A. auf diese Chloride wirken, 

so wird die Gruppe CH,C1 gegen OHO ausgetauscht. Obige Rk. scheint auf freie Phenole 
nicht anwendbar zu sein; man muB sich gewisser Ester oder Ather derselben bedienen. 
Durch eine Reihe von Verss. hat Vf. festgestellt, daB sich dio gemischten Athylaryl- 
kohlensaurcester, ArO • CO • OC2H5, recht gut eignen. — Beispiel: p-[Chlormethyl~\- 
phe7iylkohlemaureathylester, CICH, • CSH., • O ■ CO • OC2H5. Jo 1 Mol. Phenylkohlensaure- 
athylester u. Chlormethylather in CCI, lóscn, auf —15° abkiihlen u. 0,5 Mol. SbCl5 
eintropfen, so daB die Temp. —10° nicht iiberschreitet, schlieBlich auf Eis gieBen, 
geeignet aufarbeiten u. fraktioniert dest. Ausbeute ca. 50% . Ivp.15 163—166°, Kp.27180 
bis 182°, krystallin erstarrend, F. 25—26°. Liefert m it Hexamethylentetramin in 
verd. A. direkt p-Oxy benzaldehyd (F. 117°). — Analog wurden dargestellt: Die 3 [Chlor- 
methyl~\-kresylkohlensauredthylesier; o-Verb., Ivp.l0 162°, F. 35°; m-V erb., K p .I3 165 
bis 167°, F. 29°; p-Verb., ICp.2 125—126°, fl. [Chlormethyl]-thymylkohlensduredthylester, 
K p .3 155—156°. [Chlormethyr\-o-chlorphenylkohlensduredthylester, K p .5 gegen 162°. 
(C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 197 . 256—57. 17/7. 1933.) L in d e n b a u m .

Adolf Marzin, Zur Kenntnis der 2,5-Dibrom-p-toluylsaure. Vf. ha t festgestellt, 
daB in genannter Saure das zum C02H o-stiindige Br beweglich ist. —- 2,5-Dibrom-p- 
xylol. 50 g p-Xylol m it einigen J-Krystallen versetzt, 150 ccm Br einflicBen gelassen, 
nach einigen Tagen m it NaOH gewaschen. Aus A., F . 75,5°. — 2,5-Dibrom-p-toluylsaure. 
Voriges (roli) m it H N 03 (1 :3 ) 8 Stdn. gekocht, F iltra t m it W. verd., Nd. in A. gol., 
m it Soda ausgeschuttelt, m it Saure gefallt. Aus A., F. 195°. — 5-Brom-2-methoxy-p- 
toluylsdure (COsH in 1), C9H90 3Br. Vorige m it methylalkoh. Na OH u. einigen Cu- 
Spanen 8 Tage u. Nachte gekocht, eingeengt, m it H 2S04 angesauert, m it h. W. bis 
zur Triibung versetzt u. stehon gelassen. Aus W. Krystallchen, F . 130—133°. — 
5-Brom-2-oxy-p-toluylsaure, CsH 70 3Br. Vorige m it H J  (D. 1,9) 2 Stdn. gekocht, m it W. 
verd. Aus W. Nadelchen, F. 205—208°. Mit FeCl3 tief yiolett. — 5-Brom-2-meihoxy- 
terephthahaure, C9H ,0 5Br. Vorvorige (10 g) in K 2C03-Łsg. m it 12 g KMnO., bis zur 
Entfarbung (8 Stdn.) auf W.-Bad erhitzt, eingeengtes F iltrat m it Saure gefallt, ersten 
Nd. entfernt. Aus verd. A. oder W. Nadeln, F. 265—268°. — 5-Brom-2-oxyterephthal- 
sdure, C3H 50 5Br. Aus voriger m it H J  wie oben. Aus W. gelbliche Nadeln, sehr hoch 
unter Zers. schm. In  A. m it FeCl3 tief blutrot. — 2,5-Dibromterephlhalsdure. Aus 20 g
2,5-Dibrom-p-toluylsaure in  K 2C03-Lsg. m it 22 g KMnOj wie oben. —  2,S-Dioxy- 
lerephthalsdure, CgH6O0. 20 g Na-Salz der vorigcn (durch Neutralisieren m it Soda) 
m it 20 g Na-Acetat u. etwas Cu in 500 ccm W. gekocht, von Zeit zu Zeit m it Soda 
neutralisiert (Phenolphthalein), schlieBlich m it Saure gefallt, Nd. m it CaC03 gekocht u. 
abgesaugt (im F iltra t das Ca-Salz der Ausgangssaure), Ruckstand wiederholt aus- 
gekocht u. m it Saure zerlegt. Aus Nitrobenzol gelbe Bliittchen, F. >  300°. Li A. 
m it FeCl3 blau. (J . prakt. Chem. [N. F.] 138 . 103—06. 19/8. 1933. Tetschen.) Lb.

Adolf Marzin, Notiz iiber 4,6-Dioxyisophthalsdure. Nach E c k e r t  u . S e id e l  
(C. 1922 . I. 139) wurden 4,6-Dibrom-m-toluylsaure u. 4,6-Dibromisophthalsaure dar
gestellt. Wahrend in ersterer nur das zum C02H o-standige Br beweglich ist, konnen in 
letzterer beide Br-Atome ausgetauscht werden, z. B. gegen OH, NH2, OCH3, SC0H5.
5 g 4,6-Dibromisophthalsaure m it Soda neutralisiert (Phenolphthalein), Lsg. auf 50 ccm 
gebracht, 7 g Na-Acetat u. Spur Cu-Acetat zugegeben u. gekocht, dabei so oft wie 
nótig m it Soda neutralisiert, schlieBlich m it Saure gefallt. Die erhaltene 4,0-Dioxyi-so- 
phthalsame bildet aus W. oder verd. A. hochschm. Nadelchen. Setzt man ihre alkok. 
Lsg. dom Sonnenlicht aus, so tr i t t  bald starker Geruch nach Acetaldehyd auf. (J . prakt. 
Chem. [N. F.] 1 38 . 107—08. 19/8. 1933. Tetschen.) L in d e n b a u m .

E. A. Zofin und K. A. Tschchikowadse, Ober die Konstituiion des Monoamids 
der Salicylessigsdure. Es wird gezeigt, daB dio yon M e r r im a n  (C. 1 9 1 1 . II. 213; 19 1 4 .
I. 388) dargestellte Saure die Konst. I  (R =  H) besitzt, da der aus Chloracetamid u. 
dem Na-Salz des Salicylsaureathyleslers dargestellte Ester I  (R =  C2H5), F. 164—165°, 
sich zur obigen Saure verseifen lieB. Andererseits g ibt die Umsetzung von Salicylamid 
m it Monochloressigsaureathylester in Ggw. von Na-Athylat oder die Kondensation von
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Salicylamid mit Monochloressigsaure nebst nachfolgender Veresterung den isomeren 
Ester I I  (R =  C2H0). Dessen Verseifung in der Kiilte gibt die Saure I I  (R =  H), wah- 
rend beim Erhitzen m it Alkali Salicylessigsaure entsteht. — Die Einw. von Allyl- 
bromid auf die Na-Verb. von II  (R == C2H5) liefert I I I  (R. =  C2H5), das zur ent- 
sprechenden Saure I II  (R =4 H) verseift werden konnte. Letztere wiirde auch durch 
Kondensation des Salicylsaureallylamids mit Monochloressigsaure erhalten. I  (R =  C2HS) 
lieB sich nicht ałlylicren.
p  „  ^O CH jCO N H 2 p „ ^ O C H 2.COOR r  w  ^O C H ,-C O O R  I I I  

8 4,S C 0 0 R  I  s ’1<'CONHj I I  ° ^ C O • NH-CH2• C H =C H S
V e r s u e h e .  Salicylamidessigsdureathylester, Cu H 130 4N  (II, R  =  C2H 5). F. 130 

bis 131°. Salicylamidessigsaure (II, R  =  H). F . 213—215°.—• Monoamid I  (R =  CVH-), 
Cu H 13OiN. F. 164— 165°. — Allylderiv. I I I  (R =  C2H5). Durch Umsctzen der aus I I  
(R =  C2H5) u . Na erhaltenen dunkelgriinen Na-Yerb. m it C3H-Br in  Bzl. Daraus m it 
k. 10%ig. Alkali die Siiure I I I  (R =  H), F. 120— 121°. (Chem. J . Ser. A. J . allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurrial. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 3 (65). 
17 -20 . 1933.) B icrsin .

Volmar und Betz, Ober die von der Handel- und Apfelsaure abgeleiteten Brech- 
mitlel. (Vgl. C. 1933. I. 2238.) Yff. haben den EinfluB eines Aryls u. eines weiteren 
C02H auf die Bindung der H Sb02 durch Alkoholsauren bzw. dereń Alkalisalze unter
sucht. Wie 1. c. wurden ermittelt: 1. Die Bindung ais Funktion der Zeit, welehe wieder 
Veresterungskurven ergab; 2. die Bindung ais Funktion der Aciditat, indem man m it 
Yariierendcn Gemischen yon Saure u. Na-Salz arbeitete u. die gebundene H Sb02 
jodometr. bestimmte. — I. Die Verss. m it synthet. d,l-Manddsaure ergaben, u. zwar 
deutlicher ais bei der Milchsaure, daB das Bindungsmaximum einem aąuimolarcn 
Gemisch von Siiure u. Na-Salz entspricht. Das imter diesen Bedingungon dargestellto 
Na-Antimoniomanddat bildet aus W. ( +  0,2% Hydrochinon) farblose Nadeln von 
der Zus. CcH5-CH(C02H )-0-Sb(O H )-0-C H (C 02Na)-C6H5, 1. in W. (deutjich sauer, an 
der Luft schnell braun), unl. in organ. Solventien. H2S u. Alkalicn fallen das Sb aus. 
Die Yerb. ist bestiiiidiger u. weniger leicht liydrolysierbar ais das Lactat. — II. Bei 
der 2-bas. I- Apfelsaure wurden eine 2-n. Lsg. u. desgleichen 2-n. NaOH yerwendet. 
Die Bindung des Sb konnte hier auch polarimetr. verfolgt werden. Die Bindungskurvo 
zeigte ein sehr deutliches Maximum fur ein Gemisch Y on 2 Moll. Saure u. 1 Mol. 
neutralem Na-Salz oder von 1 Mol. Saure u. 2 Moll. saurem Na-Salz. Daraus folgt, 
daB von den beiden C02K nur eines in Rk. tritt, wahrscheinlich das der Alkoholfunktion 
benachbarte. Das isolierte Na-Antimoniomalat bildet aus W. farblose Prismen von 
der komplesen Zus. CO„Na ■ CII., ■ CH(CO,II) • O ■ Sb(OH) ■ O ■ OH(CO„H) ■ CH„ ■ CO,Na +  
COoH • CH, ■ CH(COnH) ■ O ■ Sb(O II) ■ O • CH(C02II) ■ CH, ■ CO,H +  ?H2Ó [Zahl im Original 
verdruckt; d . Ref.], 11. in W. (sauer, in der Kalte bestandig, erst beim Erhitzen hydroly- 
siert), unl. in organ. SoIventien, [a]o =  +83,4°. H2S u. Alkalien fallen das Sb aus. — 
Durch ein Aryl oder durch Einfuhrung eines w-eiteren C02H wird somit die Bestandig- 
keit des Brechmittels erhoht. Ein Aryl Y e ra n d e r t die Lage des Bindungsmaximums 
fiir H Sb02 nicht, wahrend ein zw e ite s  C02H  dasselbe nach der Seite hóherer Aciditat 
Yerschiebt. (C. R. hebd. Sśances Aead. Sci. 197. 414— 16. 31/7. 1933.) Ł in d e n b a u m .

B. A. Arbusow, Ober die Isomerisation des a.-Pinens zum aliphatischen Terpen. I. 
Beim Oberleiten von a -Pinem iiber den Cr-Cu-Katalysator Y on A d k ix s  (C. 1931. I. 
2856) bei 300—400° werden 30—80% des cycl. KW-stoffes in Dipenten, ein aliphat. 
Terpen, Ci0H 16 (I, vgl. folgendes Ref.) u. ein Terpen, C10H ,6 (II) unbekannter Konst. 
Y erw an d e lt. Die optimale Ausbeute an I  wurde bei 375° erhalten (31%). I  stellt eine 
sehwachgelbe, opt. inaktive FI. von starkem Brechungsvermógen u. angenehmem Ga
lach dar; Luft-02 wdrd gierig absorbiert unter Bldg. eines zahen, fast farblosen Prod.; 
Kp.le 87—87,5°, Kp 700 193,5—194,5°, n D' 5 =  1,5448, D .“ 0 0,8162. Unter den ge- 
wahlten Bedingungen wird Dipenten n i c h t  zu I  isomerisiert. Der Co-Tli-Katalysator 
Yon F is c h e r  (C. 1932. I. 2120) Y erm ag  ebenfalis bei 380° 25—30% a -Pinen in I  um- 
zuwandeln. Vermutlich hat tibrigens schon M u l c e y  (C. 1931. II. 3102) I  in Handen 
gehabt. — II  tr i t t  bei einer Vers.-Temp. von 400—410° auf u. macht 36% des Katalysats 
aus. Die farblose, nach Cymol riechende FI. verbraucht KMnO,, yerharzt bei der 
Einw. Y on starker H 2SO.„ enthalt, wie die Titration mit Acetpersaure ergab, 2 Doppel- 
bindungen, liefert aber kein krystallisierendes Deriv.; K p .13 56—56,5°, K p ,760 1 69 
bis 170°, nn16 =  1,4772, D .]3i5 0,8470, [a ]o =  +5 ,48°.— WeitereEinzelheiten im Original. 
(Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal
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obschtschei Chimii] 3 (65). 21—27. 1933. Kasan, Butlerow-Inst. fur chem. Tech
nologie.) B e r s i n .

B. A. Arbnsow, Uber die Isomerisation des a-Pine7is zum aliphatischen Terpen. II . 
(I. vgl. vorst. Ref.) Die Eigg. des durch Isomerisation von a -Pinen erhaltenen aliphat. 
KW-stoffes C10H 10 (I), K p .12 81—81,5°, MR D =  52,67, sprechen sehr fiir eine Identitat 
m it dem von EnKLAAR (C. 191/"’. I. 573 u. friihcr) untersuchten Ałloocimen. Das durch 
Red. m it Na +  A. aus I crhaltene Dihydroterpen, Ci0Hi8, K p .700 1 67—168°, D .015 0,7745,
D .2°0 0,7708, nD15 =  1,4578, no20 =  1,4560 (riecht stark nacli Apfelsinen, wird von 0 2 
nur schwer oxydiert, die Titration m it Acetpersaure zeigt 2 Doppelbindungen an, in 
Chlf. werden 3 Atome Br verbraucht) gleicht ebenfalls dem Dihydroalloocimen. Un- 
erkliirlicherweiso gab einmal dio Red. einer nicht ganz reinen Probe von I  (Kp.jg 89 
bis 90°, iid15 =  1,5260) ausschliefilich Dipenten. Ein krystallisiertes Bromid konnte 
aus I  nicht erhalten werden (vgl. E n k la a r ,  C. 1926. II. 197). Die Titration m it Acel- 
oder Benzopersaure liiBt 2 Doppelbindungen, die nach WUYS 2,79 erkennen. Durch
0 2-Aufnahme geht I  in ein Prod. C,0H 10O2 iiber, das — allerdings nur schwach — mit 
IvJ wie ein Peroxyd reagiert. Die Hydrierung von I  m it Hilfe des Cu-Cr-Katalysators 
von ADKINS bei 215—220° lieferte 2,6-Dimethylocten, C10H20, Ivp.;oo 165— 166°, 
D'-°„ =  0,7668, nn20 =  1,4378, MR =  47,90 (riecht angenehm nach Petroleum), 
wahrend die Hydrierung m it N i bei 170° d,l-2,G-Dimethyloclan, C10H22, K p .13 49,5°,

Ivp..S8 159,5°, D .2°0 0,7301, n D20 =
(CH3\ ,= C = C H — C H =  CH—C = C H  • CH3 i i l f ? ,  n’D»  =  1,4152, MR =  48,37

q jj  gab. Schliefilich sprach fur die neben-
stehende Konst.-Formel von I  auch 

dio unter groBcr Warmeentw. Terlaufende Addition von Maleinsaureanhydrid nach 
DlELS u . A ld e r s .  Das Rk.-Prod., C^H^Oa, F. 81—82° aus PAe., lieferte eine 
Saure, C14H 20O4, F. 154,5—155,5°. Letzterc lieB sich durch H Br zu einer Saure, 
C14H 20O4, F. 189— 190° aus CH3OH, isomerisieren. Eine Dehydrierung dieser Vcrb. 
durch Sc verlief erfolglos. Mit Citraconsaureanhydrid reagiert I  orst nach dem Er- 
warmen auf 200° unter Bldg. eines Prod., C15H 20O3, K p .15 178°, F. 82° aus PAe. (Chem. 
J .  Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei 
Chimii] 3 (65). 28—34. 1933.) B e r s in .

S. S. Nametkin und A. I. Sckawrygin, Untemuchungen au f demGebiet der Homo- 
logen der Camphergruppe. V III. Tertiarpropylbomylalkoliol und seine Umwandlungen. 
(VII vgl. C. 1931. I. 1751.) (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 3 (65). 35— 42. 1933. — C. 1933. I. 
3190.) B e r s i n .

S. S. Nametkin und A. S. Kitschkina, Untersuchungen auf demGebiet des Plienyl- 
camphers und seiner Derimte. II. 4-p-Nitroplienylcamplier und 4-p-Aminophenyl- 
campher. (I. vgl. C. 1930. II. 239.) (Chem. J . Ser. A. J .  allg. Chem. [russ.: Chi
mitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 3 (65). 43— 47. 1933. —
C. 1933. I. 2243.) B e r s i n .

A. Garcia Banus und E. de Salas, UnlersucJiungen iiber die Diplienylindene.
II. Mitt. Uber die Dehydratalion des Benzylhydrobenzoins und die Bildung des f)-Di- 
phenylindens. (I. vgl. C. 1929. II. 1792.) Bei der Darst. von |?-Diphenylinden durch 
Dehydratation von Benzylhydrobenzoin erhalt man sehr wechselnde Ausbeuten. Es 
gelingt Vff. zu zeigen, daB der Meehanismus der Rk. der ist, daB zunachst Acetylierung 
der sekundaren OH-Gruppe u. dann Abspaltung von Essigsaure erfolgt. Die zweite 
Rk. wird durch Ggw. von Mineralsauren sehr stark beschleunigt. Durch entsprechende 
Versuchsanordnung gelingt es jetzt, je nach Wunsch das Acetal des Benzylhydrobenzoins 
(I) oder das p-Diphenylinden (II) in guter Ausbeute zu erhalten.

CH, -------- [.CH

'H / C< ! HH, - h , o  , TT L  i  J C 'C eH5/  ' - '9 6  rtr-.nnnTT UI  v  f  v'9" 0 -  CH.-COOH -  ,
H3C -0 C -0 -C H  CH

C6H6 Ć8H6
V e r s u c h e .  Benzylhydrobenzoin. (Verbesserte Darst.) Man laBt m it Hilfe 

einer der SoXHLET-Extraktion nachgebildeten Anordnung die ather. Lsg. von 70 g 
Benzoin allmahlich zur GRIGNARD-Lsg. aus 40 g Mg, 123 g  C6H5 CH2C1 u. 700 ccm 
A. einfliefien. Zersetzen mit Eis-Essigsaure. Ather. Schiclit m it W., dann Sodalsg.
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wąschen, iiber K 2C03 trocknen, eindampfen, F . 159—160°. — Acełat ( I ) .  6 g Benzyl- 
hydrobenzoin m it 60 com Acetylehlorid vermischen. Schiitteln bis zur Lsg. Nach 
einigen Minuten HCl-Entw. u. Krystallisation. F. 177° (durclł Misch-F. identifiziert). 
LaBt man nach eingetretener Krystallisation das Gemisch stehen, so gehen die Krystalle 
zuniichst wieder in Lsg. u. beim Stehen iiber Nacht erstarrt das Gemisch zu einem 
Rrystallbrei. Absaugen. (3-Diphenylinden (13). F . 172—175°. Ausbeuto 75%. (An. 
Soc. espan. Fisica Quim. 31. 378 — 89. 15/5. 1933. Barcelona, Facultad de 
Ciencias.) W i l l s t a e d t .

Erich Mosettig und Alfred Burger, Unłersuchungen in  der Phenanthrenreihe.
III. Oxyaldehyde und Ozylcelone. (II. vgl. C. 1932. II. 3090.) E s werden aus 2- u. 
9-Oxyphenan(hrm nach S m it h  (J .  chem. Soc. London 1916. 568) 2,1- u. 9,10-0xyphen- 
anłhrenaldehyd dargestellt, u. dio Konst. durch tlberfuhrung des 2-Oxyaldehyds in
1,2-Dioxyphenanthren u. des 9-Oxyaldehyds in 9,10-Phenanthrenchinon bewiesen. — 
E s wird die FRIEDEL-CRAFTSsche R k . bei 2-, 3- u. 9-Oxyphenanlliren u. dio FR IESscho 
Umlagerung der entspreehendcn Acełoxyphenanthrene untersueht. — 3-Oxyphenanthren 
gibt 2 Ketone; in dem einen steht die Acetylgruppe wahrseheinlich in 6- oder 7-, in dem 
anderen in 6-, 7- oder 9-. Aus 2-Oxyphenanthren wird 2-0xy-l-aceiylphenanthrcn u. 
ein zweites Keton, wahrscheinlieh 2-Oxy-G- oder 7-acetylphenanthren erhalten. 9-Oxy- 
pheiumthren gibt ein Monoacetylderiv., das 9-Oxy-10-acetylphenanthren, u. ein Diacetyl- 
derir., das 9-Oxy-10,3-{odei 6)-diacetylplienanthren. — P h o n a n t h r e n d o r i w . : 
3-Metlioxy-4-aldchyd, C10H 12O2; aus dem Oxyaldehyd mit Methylsulfat +  KOH nach 
Sm it h  (1. c.); Nadeln, aus CH3OH, F . 80°. — Semicarbazon, C17H 150 2N3, aus Dioxan, 
F . 237—239° (Zers.). — 3-Aceloxy-4-aldehyd, C17H120 3, aus dem Oxyaldehyd +  Essig- 
saureanhydrid in Pyridin, aus verd. CH3OH, F. 98—99°. — 2-0xy-l-aldehyd, C15H 10O2, 
Nadeln, aus Toluol oder CHC13 +  CH3OH, F. 172-173°. -  Schiffsche Base, C21H15ON, 
aus dem Aldehyd +  Anilin in sd. A .; orange Nadeln, aus A., F . 160—161°. — 2-Methoxy-
1-aldehyd, Ci„H120 2, liehtbraune Krystalle, aus A., F . 160°. — Semicarbazon, Cn H I50 2N3, 
blaBrote Nadeln, aus A., F . 300 — 315°. — 9-Oxy-10-aldehyd, C15H 10O2; gelbe Krystalle, 
aus A., F. 133—134°. — Schiffsche Base, C21Hł5ON; gelbe Nadeln, aus A., F. 160—161°.
— 9-Methoxy-10-aldehyd, C16H120 2; gelbe Nadeln, aus verd. A., F. 79—81°. — Semi
carbazon, C17H 150 2N3; gelbe Nadeln, aus verd. A., F. 211°. — l,2-Diacetoxyderiv., 
Qh®mO«, aus Dioxyphenanthren +  Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat bei Siedetemp.; 
aus CH3OH, F. 147°. — l,2-Dimethoxyderiv., CI(iHu 0 2; Krystalle, F. 100 — 102°. —
9,10-Chinon, CltHs0 2, F. 204—206°. — Die drei letzten Verbb. wurden aus den ent- 
sprechenden Aldohyden erhalten. — 3-Methoxy-4-carboxylsaure, C,6H 120 3; Bldg. dieser 
u. der anderen Sauren dureh Oxydation der entsprechenden Aldehydo nach H e a d  u . 
R o b e r t s o n  (C. 1931. II. 3334); fast farblose Nadeln, aus Toluol, F. 153—154° (Zers.).
— Methylesler, C17H 140 3, Bldg. m it Diazomethan; fast farblose Nadeln, aus verd. CH3OH, 
F. 122°. — 3-Aceloxy-4-carboxylsdure, C17H 120.,; krystallisiert mit 1 Mol. W . (F. 105 
bis 115°), das es bei 95° im Vakuum verliert; aus verd. CH3OH, F. 162—163° (Zers.). — 
3-Oxy-4-carboxylsaure, C15Hi„03, aus dem Acetylderiv. +  10°/oig. NaOH in der K a lte ;  
bei der Verseifung in der Hitze erfolgt teilweise Decarboxylierung unter Bldg. von
3-Oxyplienanthrm, yollstandig bei 130°; Behandlung m it Diazomethan in A.tCH3OH im 
DberschuB ergibt den Ester vom F. 122°; die Saure Ci5H 10O3 bildet weiBe Blattchen, aus 
verd. A., F. 125° (Zers.). — 3-Methoxy-2-carboxylsauremethylester, C15HsO(OCH3)2, aus
3-Oxyphenanthren-2-carboxylsaure +  Ag,0 +  CH3J  in sd. Bzl. (6 Stdn.); die Oxy- 
carboxylsaure wurde nach K o l b e  durch Erhitzen von Natrium phenanthrolat unter 
C02 bei 260° dargestellt; gelbe Blattchen, aus CHaOH, F. 133—133,5°. — 2-Methoxy-
l-carboxylsdure, C16H ,20 3; Nadeln, aus A., F . 244—246° (Zers.). — Metliylester, C17H i40 3, 
Nadeln, aus A., F . 145—146°. — 2-Methoxy-l-carboxylsauremethylester, C17Hu 0 3, ident. 
mit vorst. Ester, Bldg. aus 2-Oxy-l-carboxylsaure +  Ag20  +  CH3J, erhalten durch 
Synthese nach K o l b e . W e r n e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 3 5  [1902]. 4419) gab dieser 
Saure die Struktur von 2-Oxyphenanthren-3-carboxylsaure; die Methoxycarboxylsaure 
u. ihr Methylester sind ident. m it obiger 2-Methoxy-l-carboxylsaure u. ihrem Ester. — 
9-Methoxy-10-carboxylsaure, C16H 120 3, Krystalle, aus Bzn.-PAe., F . 113°. — F r i e d e l - 
Cr a f t s  s c h e R k. u. F r ie s  s c h e  U m l a g e r u n g  b e i  2 - ,  3 - u. 9 - O x y - 
p h e n a n t h r e n  u. i h r e n  A c e t y l d e r i w .  u. M e t h y l a t h e r n .  2-Ileth- 
oxy-l-aceiylphenantliren, C17H 140 2, Bldg. aus 2-Acetoxyphenanthren durch FRIESsohe 
Umlagerung mit AlBr3 in Nitrobenzol u. folgende Methylierung der nicht trennbaren 
Oxyketone m it Diazomethan; oder aus 2-Oxyphenanthren mittels F r i e d e l -Cr a f t S- 
scher Rk. mit A1C13 u. CH3C0C1 in Nitrobenzol u. folgender Methylierung, oder aus
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2-Methoxyphenantliren mittels F R i E D E L - Ce A FTS s o h e r  Rk. mitCH3COCl in Nitrobenzol 
bei 0° (16 Stdn.) u. 25° (5 Stdn.); Blattchen, aus CH3OH, F. 175—176°. Gibt bei Oxy- 
dation m it Na-Hypochlorit 2-Mctlioxy-l-carboxylsaure. — 2-Acct-oxy-x-acetylphen- 
anthren, ClsH 140 3, aus 2-Acetoxyphenanthren nach F r i e d e l - C r a f t s  in Nitrobenzol; 
weiBe Krystalle, aus verd. A., F. 120 — 122,5°. — 2-Acetoxy-x-acetyl-9,10-chinan, 
C18H 120 5; rote Nadeln, aus Essigsaure, F. 238 — 240° (Zers.). — 2-Oxy-x-acetylplien- 
anthren, C10H 12O2; aus dem 0-Acetylderiv. mit h. vcrd. Alkali; Nadeln, aus verd. A., 
F. 186°. — 2-Methoxy-x-acetylphenanthren, C17H 140 2, aus dem Oxyketon +  Diazo- 
methan; Nadeln, aus verd. CH3OH, F. 117°; keine Oxydation mit Chromsaure zum 
Chinon. — Scmicarbazon, C18H 170 2N3; aus A., F. 241—242°. — 2-Methoxy-x-carboxyl- 
saure, C10H 12O3; aus dem entsprechenden Methoxyketon -j- Na-Hypochlorit; Krystalle, 
aus A., F. 251—252°. — Methylester, C17H 140 3, Nadeln, aus verd. CH3OH, F. 79—80°.
— 2-Methoxy-y-acetylphenanthrcn, C17H 140 2, aus 2-Methoxyphenanthren mittels 
FRIEDEL-CRAFTSscher Rk. m it CH3COCl in Nitrobenzol aus den Mutterlaugen von
2-Methoxy-l-acetylphenanthren; Nadehi, aus A., F. 132—133°. — Semicarbazon, 
C18H 170 2Ń3, aus A., F. 223°. — 3-Acetoxy-x-acetylphenanthren, C18H 140 3, Bldg. nach 
F r i e d e l - C r a f t s  aus 3-Oxyphenanthrcn in Nitrobenzol m it mehr ais 2 Moll. CH3C0C1 
bei 0° (6 Tage); Krystalle, aus A., F. 155°. — Semicarbazon, C19H 170 3N3; Nadeln, aus A., 
F. 218°. — 3-Acetoxy-x-acetyl-9,10-plienanthrenchinon, C18H ,20 5; gelbe Blattchen, aus 
Essigsaure, F. 206—208°. — 3-Óxy-x-acetylphenantliren, ClsH 120 2, aus dem 3-Acetoxy- 
deriv. mit h. verd. Alkali; gelbe Blattchen, aus verd. A., F. 180—181°. — 3-Methoxy-x- 
acelylphenanthren, C17H 140 2, aus dem Oxyketon mit Diazomethan; gelbliche Blattchen, 
aus verd. CH3OH, F. 106—107°; gibt mit Chromsaure kein Chinon. — Semicarbazon, 
C18H 170 2N3; Krystalle, aus verd. A., F. 203—205°. — 3-J\fethoxy-x-carboxylsdure, 
C16H 120 3, aus dem entsprechenden Methoxyketon m it Na-Hypochlorit; Nadeln, aus 
Toluol, F. 238,5—239°. — Methylester, C15H 80(0C H 3)2; Nadeln, aus CH3OH, F. 125 
bis 126°. — 3-Methoxy-y-acetylphenanthren, C17H,.,02, Bldg. nach F r i e d e l - C r a f t s  
aus 3-Methoxyphenanthrcn in Nitrobenzol m it CH3COCl; schwach gelbe Prismen, aus 
CH3OH, F. 98—99°; gibt kein Chinon. — Semicarbazon, ClsH 170 2N3; aus A., F. 217 bis 
219°. — 3-Methoxy-y-carboxylsaure, C10H ,2O3, aus dem entsprechenden Mcthoxyketon 
m it Na-Hypocklorit; Nadeln, aus A., F . 200°; Demethylierung m it sd. HBr gibt 3-Oxy- 
phenanthren unter gleichzeitiger Decarboxylierung. — Methylester, C15H sO(OCH3)2; 
aus yerd. CH3OH, F. 81,5—82,5°. — 0-0xy-10-acetylphenanthren, C10H 12O2, Bldg. aus 
9-Acetoxyphcnanthrcn durch FR lE Ssche Umlagerung in Nitrobenzol -f- AlBr3, oder 
nach F r i e d e l - C r a f t s  aus 9-Oxyphmanthren (F. 155° nach Sublimation im Hoch- 
vakuum) +  1 Mol. (genau) CH3C0C1; existiert in zwei Modifikationen; gelbe Nadeln, 
aus CH3OH, F. 96°, u. gelbe Blattcr, aus CH3OH, F. 101,5—102°; die niedrigschm. Form 
wird durch Sclimelzen in die bestandige, hóherschm. umgewandelt, gibt m it Chromsaure 
das 9,10-Chinon. — 9-Methoxy-10-acetylphenanthren, Ci7H 140 2, aus dem Oxyketon m it 
Diazomcthan; óhg; no22 =  1,6584. — Pikrat, C23H 170 9N3; ziegelrote Kn'stalle, aus 
CH3OH. — 9-Oxy-10,3(6)-diacetylphenanthrc7i, ClsH 140 3; aus 9-Oxyphenanthren nach. 
F r i e d e l - C r a f t s  m it iiber 2 Moll. CH3COCl in Nitrobenzol oder mit 1 Mol. CH3C0C1 +  
9-Acetoxyphenanthren oder 9-Oxy-10-acetylphenanthren; gelbe Nadeln, aus A., F. 175,5 
bis 176,5°; gibt m it Chromsaure 3-Acetyl-9,10-phenanthrenehinon, F. 221—222°. — 
9-Methoxy-ld,3(6)-diacetylphenanthren, C19H i60 3, aus dem Oxyketon mit Diazomethan; 
weiBe Nadeln, aus CH3OH, F. 111,5 — 112,5°; gibt m it Chromsaure 3-Acetyl-9,10-phen- 
anthrenchinon. — 2-Oxyphenanthren-'l-aldelujd wurde durch die Rk. von D akist, modifi- 
ziert durch B a r g e r  (C. 1919. I. 537) unter Verwendung dór doppelten Menge Pyridin 
wie beim 3-Oxyphenanthren-4-aldehyd in l,2-Dioxyphenanthren umgewandelt; F. 178 
bis 179° nach Sublimation im Hochvakuum. — 9-Oxyplienanthren-lÓ-alde]iyd gibt mit 
H 20 2 in Pyridin das Hydrochinon, das durch 0 2 in alkal. Lsg. in das Chinon iibergefukrt 
wurde; dasselbe entsteht auch aus dem Aldehyd in Essigsaure m it Chromsaure. (J. 
Amer. chem. Soc, 55. 2981—89. Juli 1933.) B u SCH.

Erich Mosettig und Jacob van de Kamp, Unlersuchungen in  der Plienanthren- 
reihe. IV. Phenanthren-2-, -3- und -9-aldehydu. (III. vgl. vorst. R ef.) Die Phenanthren-2-, 
-3- u. -9-aldehyde werden durch katalyt. Red. der entsprechenden Saurechloride m it 
H 2 +  Pd-BaS04 bei 180—185° u. Dckalin ais Losungsm. nach R o s e n m u k d  u . 
Z e t z s c h e  (C. 1 9 2 1 .1. 787) dargestellt (ca. 90%  Ausbeute). — Da nach dieser Methode 
gleichzeitige Red. des Phenanthrenkerns nicht ausgesclilossen ist, wurden aus den Alde- 
hyden iiber die Phenanthrylmethylalkohole, Bromide u. Cyanide die Phenanthrylessig- 
sauren dargestellt, u. mit den aus den 2-, 3- u. 9-Acetylphenanthrenen (wird in der folgen-
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den Mitt. beschrieben) nach WiLLGERODT (J. prakt. Chem. [2] 8 4  [1911]. 383) dureh 
Erhitzen der Ketonc m it gelbem Ammoniumsulfid erhaltenen Sauren identifiziert.

V e r s u c h e .  Pkenanthroyl-2-chlorid, CI4H9COCl, F. 101—101,5°; Phenanthroyl-
3-chlorid, F. 116 —117°, u. Phenanlhroyl-9-chlorid, F. 101,5—102°, entstehen aus den 
Phenanthren-2-, -3- u. -9-carbonsduren +  SOCl2 u. krystallisiercn aus Bzl. +  PAe. — 
Phenanthren-2-aldchyd, Cu H„CHO, weifie Nadeln, aus CH3OH oder A. +  W. oder 
Bzl. +  PAe., F. 59-59,5°. -  Oxim, C14H9CH: NOH, weifie Rhomben, F. 194-195°. -  
Semicarbazon, C14H0CH: N-NHCONH2, weiBe Blattchen, F. 281—282°. — Phcn- 
anthren-3-aldehyd, weifie Blattchen, aus CH3OH oder A. +  W., oder aus Bzl. +  PAe., 
F. 71,5—80°. — Oxim, weiCe Blattchen, F. 145—145,5°. — Semicarbazon, weiBe Nadeln, 
F. 274—275°. — Phenanth.ren-9-aldehyd, weiBe Nadeln, aus A., F. 100,5—101°. — 
Oxim, weiBe Platten, F. 157—157,5°. — Semicarbazon, weiBe Blattchen, F. 221—222°.
— Die Aldehyd© geben bei der katalyt. Red. mit Pt-Oxyd in absol. A. die entsprechenden 
Phenanihrylmethylalkohole, Cu II9CH2OH, dio aus Bzl. -f- PAe. krystallisiercn. — Die
2-Vcrb., weiBe Nadeln, F. 125 — 125,2°; die 3-Verb., weiBe Prismen, F. 103—103,5°; die 
9-Verb., weiBe Nadeln, F. 149—149,5°. — Das 3-Bcnzoylderiv., weifie Nadeln, F. 84,5 
bis 85°. — Phenanthryl-2-, -3- u. -9-viethylbromide, Cu H9OH2Br, aus den entsprechenden 
Alkoholen -f  HBr in absol. Bzl. — 2-Verb., weiBe Nadeln, F. 111—111,5°. — 3-Vcrb., 
weifie Nadeln, F. 114,5—115°. — 9-Verb., weiBe Nadeln, F. 103—103,5°. — Phen
anthryl-2-, -3- u. -9-methylcyanide, C14H!)CH2CN, aus den Bromiden in A. +  KCN. —
2-Verb., weifie Blattchen, F. 106—106,5°. — 3-Verb., weifie Nadeln, F. 84,5—85°. — 
9-Verb., weiBe Nadeln, F. 96,5—97°. — Phenanthryl-2-, -3- u. -9-essigsduren, Cl4H9CH2- 
COOH, aus den Cyaniden +  25%ig. A.-KOH. — 2-Verb., weifie Nadeln, F. 183,5 bis 
184,5°. -  3-Verb„ weifie Blattchen, F. 177-177,5°. -  9-Verb., weifie Blattchen, F. 220 
bis 221°. — Phenanthrylessigsauremethylester, CI4H9CH2COOCH3; 2-Verb., weifie Nadeln, 
F. 78—78,5°. — 3-Verb., fl. — 9-Vcrb., weiBe Rhomboeder, F . 75—75,5°. — 3-Methyl- 
esterpikrat, C23H 17OsN3, gelbe Nadeln, F. 103,5—104°. ( J .  Amer. chem. Soc. 55. 2995 
bis 2999. Juli 1933. Virginia, Univ. Cobb Chem. Lab.) B u s c h .

Louis F. Fieser und Mary Fieser, Umwandlung von Phthaloylnaphthalinen und
2-Naphthoylbenzocsduren in Benzanthrachinone. VI. (V. vgl. C. 1933. II. 1676.) Nach
D. R. P. 555081 (C. 1932. II. 2243) werden 1,8-Phthaloylnaphthalin u. seine Derivy. 
dureh Erhitzen m it H 2S04 in  1,2-Benzanthrachinone umgelagert. Vff. haben diese Rk. 
niiher untersucht, besonders auch, um die Konst. der fruher (II. J litt., C. 1932. II. 2820) 
dureh Einw. von A1C13 auf 2-a-Ńaphthoylbenzoesauren erhaltenen Benzanthrachinone 
siclierzustellen. — Dureh Umlagerung des Dimethylphthaloylnaplithalins III (Synthese 
vgl. V. Mitt.) ware das Dimethylbenzanthrachinon IV zu erwarten, aber das gebildete 
Chinon war nieht ident. m it dem fruher (II. Mitt.) aus der Ketonsaure I  m it AlCl3-NaCI 
erhaltenen, dem man Formel IV zugesehrieben hatte. Nun ergab die Nachpriifung 
der Kondensation von 2,6-Dimethylnąphthalin m it Phthalsaureanhydrid, dafi dabei 
aufier I  noch eine isomere Ketonsaure entsteht. Diese wird, im Gegensatz zu I, dureh 
H 2S04 in ein Dimethylbenzanthrachinon ubergefuhrt, welches m it dem Umlagerungs- 
prod. von III ident. war. Dieses Chinon mufi die Konst. IV besitzen, da aus 2,6-Di- 
methylnaphthalin ohne CH3-Wanderang kein anderes entstehen kann. Fiir obige 
isomere Saure kommt nur Formel II oder die Formel m it /?-standigem Aroyl in Frage. 
Vff. halten II fiir zutreffend, weil die Saure, m it AlCl3-NaCl erhitzt, aufier betracht- 
lichen Mengen eines Dimethylbenzanthrachinons (VI) etwas III liefert. —  Das aus I 
dureh AlCl3-NaCl-Schmelze erhaltene Chinon besitzt die Konst. VI, wie auf folgendem 
Wege erm ittelt werden konnte: Dureh Kondensation von Phthalsaureanhydrid mit
1,6-Dimethylnaphthalin entsteht eine Ketonsaure, welcher Formel V m it a-standigem 
Aroyl u. zu diesem freier o- u. peri-Stellung zu erteilen ist. Denn sie liefert m it H2S04 
ein Chinon, m it AlCl3-NaCl dasselbe Chinon u. aufierdem ein Diketon. Chinon u. 
Diketon mussen die Formeln VI u. VII besitzen. — Die Bldg. yon VI aus I unter der 
Wrkg. yon A1C13 ist demnach das Resultat einer Wanderung des Aroyls u. einer Ver- 
schiebung eines CH3. Letztere tr i t t  auch bei der AlCl3-Kondensation von II ein, denn 
ais Hauptprod. entsteht, wie schon oben erwahnt, das Chinon VI. Von Interesse ist, 
dafi sich die Bldg. der Diketone III u. VII ohne CH3-Wanderung yollzieht, u. femer, 
dafi IV dureh A1C13 nieht yerandert wird.

Dureh Kondensation yon Phthalsaureanhydrid m it 2,3-Dimethylnaphthalin kónnen 
die 3 Ketonsauren VIII, IX u. X entstehen, welche auch samtlich isoliert wurden. For- 
mel MII folgt aus der Nichtbldg. eines Chinons mit H 2S04. Formel IX ergibt sich 
daraus, dafi die Saure dureh A1C13 teilweise zu einem l ,8-Phthaloylnaphthalinderiv.
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Y e r s u c h e .  Darst. der methylierten 2-Naphthoylbenzoesauren wie friihsr

kondensiert wird, jedoeli unter CH3-Wanderung, da die Verb. mit XI (Synthese ygl. 
V. Mitt.) nicht ident. ist. Die 3. Saure (X) ist eine /?-Naphthoylbenzoesaure, denn sie 
liefert m it A1C13 teils das kupende Chinon XII, teils ein Gemisch von wenigstens 2 Chi- 
nonen XIII, welche mit wss. Hydrosulfit nicht ktipen, sich aber von den 1,8-Pkthaloyl- 
naphthalinen durch reversible Red. in alkoh. Lsg. unterscheiden. IX u. X werden 
durch H 2SO,j zu X II kondensiert, u. dieses kann auch aus V III durch tjberfuhrung in XI 
(V. Mitt.) u. Umlagerung des letzteren durch H 2S04 erhalten werden. X II findet sich 
auch immer in den durch Einw. yon A1C13 auf VIII, IX oder X gebildeten Rk.-Gemischen. 
Die dem ICondensationsprod. yon V III fruher (II. Mitt.) zugesckriebene Konst. ist 
also richtig. — Die fruher aus der 2-[2/,7'-Dimethylnaphthoyl-(l')]-benzocsaure u. A1CL 
erhaltcne Verb. besitzt nicht die Konst. XIV. Das echte XIV wurde jetzt aus einer 
isomercn 3',6'-Dimethylsaure m it H 2S04 erhalten, von der aber noch nicht feststeht, 
ob sich der Saurerest in 1' oder 2' befindet. — 2,7-Dimethyl-l,8-phthaloylnaphthalin 
(V. Mitt.) wird durch H2S 04 nicht umgelagert, woraus folgt, daC eine der Stellen 2 u. 7 
frei sein muB.
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(II. Mitt.). Aus 2,6-Dimethylnaphthalin: Rohsiiurc m it sd. CH30H -H 2S04 verestert. 
Zuerst fiel der Ester von I  aus; durch Einengen der Mutterlaugc Gemisch desselben 
m it dicken Nadeln des Esters von II, welche ausgelescn werden konnten. 2-[3',7'-Di- 
methylnaphthoyl-(l')]-benzoesaure (II), C20H 16O3, aus A. oder Bzl. mkr. Krystalle, 
F. 225°. Methylester, C21H 180 3, F. 110°. — Aus 1,6-Dimethylnaphthalin: 2-[4',7'-Di- 
methylnaphthoyl-[l')]-benzoesdure (V), C20H 100 3, aus Toluol, dann Essigester Nadelchen, 
F. 189°. — Aus 2,3-Dimethylnaphthalin: Sauregemisch in NaOH gol. u. mit iiber- 
schussiger NaOH versetzt; bei kraftigem Reiben fiel das Na-Salz von VIII aus. Aus 
dem Filtrat wieder abgeschiedene u. getrocknete Sauren m it Bzl. gekocht; ungel. Teil 
war IX; aus der Lsg. X. 2-[2',3'-Dimethylnaphthoyl-(r)\-benzoesaure (VIII), C2oH160 3, 
aus Toluol Prismen, F. 229°. 2-[6',7'-Dimethylnaplithoyl-(l')'\-benzoesdure (IX), C2QH I60 3, 
aus Eg. Prismen, F. 234°; Methylesłer, C2lH I80 3, Prismen, F. 125°. 2-[6',7'-Dimethy\- 
naphthoyl-(2')]-benzoesdure (X), C20H I6O3, nach Reinigung iiber den Ester aus Bzl. 
Nadeln, F. 193°; Methylesłer, C21H ,80 3, Prismen, F. 145°. — Aus 2,7-Dimethylnaph- 
t.halin: Hauptsiichlich die 2',7'-Saure, welche durch Krystallisieren der Methylester 
aus A., dann der Sauren aus Bzl., abgetrennt wurde. Darauf Isolierung der isomeren 
Siiure ais in W. wl. Na-Salz. Ausbeute 1% . 2-[3',6'-Dhnethylnaphthoyl-(l' oder 2')]- 
benzoesdure, C20H lcO3, aus Bzl.-Lg. Nadelchen, F. 193°. Mit CH2N2 der Methylester, 
C21H 180 3, nach Dest. in C02-A. fest, Prismen, F. 85°. — Aus /J-Methylnaphthalin:
l-tohsaure verestert, Ester im Vakuum dest. u. in CH3OH gel. Langsame Abscheidung 
von 2-\2'-Meihylnaphlhoyl-(l')\-benzoesduremethylester, C20H 16O3, Krystallehen, F. 112°; 
freie Saure, F. 197°. Rest yerseift u. aus Bzl. fraktioniert; erhalten 3%  2-[7'-Methyl- 
naphthoyl-(l' oder 2')]-benzoesdure, C19H 140 3, Prismen, F. 190°; liefert m it I i2SO, 
2'-Methyl-I,2-benzanthrachinon. — 2',4-Dimethyl-l,2-benzanthrachinon (IV), C20H 14O2. 
Durch Erhitzen von I I  m it 82°/0ig. H 2S 04 bis eben zum Kochen; m it W. gefiillt. Aus Eg. 
gelbe Nadeln (auch die folgenden), F. 173°. I ł2SO,r Lsg. indigo. — 2',3-Dimethyl-l,2- 
benzantkrachinon (VI), CjoH^Oj. Aus V wie vorst., aber 1/2 Stde. Dampfbad. F. 203°. 
H2SO.,-Lsg. indigo. — 2',3'-Dimethyl-l,2-benzanthrachinon (XII), C20H].,O2. Aus IX u. X 
m it konz. H2S04 (kurz W.-Bad). F. 247°. H2S04-Lsg. purpurn. — 3',4-Dimethyl-l,2- 
benzanthrachinon (XIV), C20H 14O2. Aus obiger 3',6'-Dimethylsaure analog IV. F. 175°. 
H2S04-Lsg. purpurn. — ICondensation der Ketonsauren m it A1C13: 10 g Saure in 
Schmelze aus 12,5 g NaCl u. 62,5 g A1C13 bei ca. 100° eingeriihrt, 1 Stde. auf 130° 
erhitzt, in Eis gegossen, Prod. m it Alkali digeriert. Reinigung bzw. Trennung aus Eg. u. 
durch Dest., im Falle X durch Verkiipen. Ausbeuten gering, Prodd. schwer ganz rein zu 
erhalten. 2,5-Dimethyl-l,8-phthaloylnaphthalin (VII), C20H14O2, schwach gelbe Nadeln,
F. 140°; H 2S04-Lsg. gclb. Aus IX : ? ?-Dimethyl-l,8-phthaloylnaphthalin, C20H 14O2,
schwach gelbe Nadeln, F. 182°; H 2S04-Lsg. orangen. ? t-Dimethyl-2,3-bmzanthra- 
chinone (XIII), C20HI4O2, gelbe Nadeln, FF. 230 u. 296°; H 2S04-Lsg. blau; Kiipe in 
alkoh. Lsg. m it wenig W. rot, m it mehr W. gnin; m it Zn-Staub in sd. Eg. eosinrote 
Lsg., durch Schiitteln m it Luft entfarbt. — Umlagerung der 1,8-Phthaloylnaphthaline 
durch Erhitzen von 1 g m it 10 ccm 82°/0ig. H2S04 bis zum Kochen u. Abscheiden 
eines braunen Ols (1— 2 Min.); in  W. gegossen. — 2'-Oxy-l,2-benzanthrachinon, c 18h 10o 3. 
Aus 1 g l,8-Phthaloylnaphthol-(2) m it 5 ccm konz. H 2S 04 u. 2,5 ccm W. Reinigung 
iiber das Acetyldcriv. Aus A. hellrote Nadeln, F. 253°. Lsg. in H 2S04 griin, in h. 
verd. Lauge tief blau. Acetylderiy., C20H 12O4, aus Eg. gelbe Nadeln, F. 255“. — 2'-Chlor-
1,2-benzanthrachinon, CJ8H90 2C]. Aus 2-Ćhlor-l,8-phthaloylnaphthalin (C. 1931. II. 
2459) mit konz. H 2S 04 bei 125° (15 Min.). Nach Vakuumdcst. aus Eg. gelbe Nadeln,
F. 233—234°. (J . Amer. chem. Soc. 55. 3342—52. Aug. 1933. Cambridge [Mass.], 
Harvard-Univ.) L in d e n b a U M .

Gust. Kom ppa und Stig Weckman, Untersuchungen in  der Thionaphthengruppe.
III. (II. vgl. C. 1929. II. 1674.) Das 1. c. beschriebene 3-Bromtliionaphthen wurde 
durch ein Pikrat charakterisiert. Die Stellung des Br wurde durch Darst. des Mg- 
Deriv. u. Behandlung desselben m it O bowiesen; es wurde 3-Oxythionaphthen erhalten. 
Mit C02 lieferte das Mg-Deriv. dieselbe Thionaphthen-3-carbonsaure, welche 1. c. durch 
Oxydation des Melhyllhionaplithyl-{3)-ketons erhalten worden war; dam it ist auch die 
Konst. des letzteren eindeutig bewiesen. — Bei der Darst. obiger Saure entsteht immer 
ein wenig Dithionaphtlujl-(3,3’)-kelon infolge der Rk.:

(C8H5S)MgBr +  (C8H5S)CO- OMgBr — y  (C8H3S)2C(OMgBr)2 — >  (C8H5S)2CO.
Mit besserer Ausbeute erhalt man das Keton durch Umsetzen von (C8H5S)MgBr mit 
Thionaphihen-3-carbonsdurechlorid. Es ist der entsprechenden Naphthylverb. auf- 
fallend ahnlicli. Die Darst. eines Semicarbazons oder Oxims gelang nicht (ster. Hin-
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derung). — Durcli Umsetzen des Mg-Deriv. m it Orthoameisencster wurde, allerdings 
m it sehr geringer Ausboute, Thionaphthen-3-aldehyd erhalten:

(CĄ S)M gBr +  CH(OC2H5)3— y (C sH 5S)CH(OC2H5)2— ^  (CsH6S)CHO. 
Bessere Ausbeute lieferte die Bk. m it Atkoxymethylenanilin:

(C8H 5S)MgBr +  C2H50  • C H : N-C0H- — >- (C8H5S)CH: N- CcH5 — >- (C8H5S)CHO. — 
Dio Rk. des 3-Bromthionaphthens m it methylalkoh. KOH, welche fruher (1. c.) zu 
einer Saure C0H ,0O2S gefiihrt hattc, wurde m it groBeren Mengen wiederholt. AuBer 
jener Saure wurden noch Thionaphthen u. merkwiirdigerweise 2-Oxythionaphthen 
isoliert. Die Saure konnte durch Syntheso ais o-[Methylmercapto]-phenylessigsdwe, 
CHj,S-C0H 4-CH2-CO2H, erkannt werden. Vergleichende Verss. ergaben, daB Thio- 
naphthen u. die Saure durch methylalkoh. KOH bei 200—220° nicht angegnffen werden, 
daB dagegen 2-Oxythionaphthcn eine geringe Menge Diphcnyldisulfid-2,2'-diessigsdure, 
[CO2H-CH2-C0H.,-S—]2, liefert, offenbar infolge Aufspaltung zur o-Mercaptophenyl- 
essigsaure u. nachfolgende Osydation. Ein Vers. m it 3-Bromthionaphthen u. athyl- 
alkoh. KOH ergab hauptsachlich Thionaplithcn, ferner 2-Oxytliionaphthen, aber keine 
Saure. DaB immer 2-Oxy- u. nicht das zu erwartende 3-Óxytliionaphthen erhalten 
wird, liegt wohl daran, daB sich letzteres in statu  nascendi in ersteres umlagert. — 
Obige o-[Methylmercapto]-phenylessigsaure ist gegen entmethylierende Agenzien sehr 
resistent. Sd. H J (D. 1,96) greift sie nicht an. Ih r Chlorid erleidet in sd. Xylol keine 
Veranderung; erst durch A1C13 in sd. CS2 wird es teilweise in CH3C1 u. 2-Oxythionaphthen 
gespalten. — Die von MARSCHALK (J. prakt. Chem. [2] 88 [1913]. 241) beobaehtete 
niedriger schm. Form des 2-Oxythionaphthens wurde auch von Vff. bei einem ihrer 
Vcrss. erhalten, nicht aber durch Dest. der gewohnlichen Form unter at-Druck. Die 
niedriger schm. Form ist wahrscheinlich die Enolform, die andere die Ketoform, denn 
erstere wird durch FeCl3 viel sclmeller gefarbt ais letztere, welche zudem m it CcH5-XCO 
nicht reagiert. — Das friiher beschriebene 3-[Benzoylami7io]-thionaphthen schm. nicht 
bei 132°, sondern bei 154—155°.

V e r s u c h e .  3-Bromthionaphthenpihat, C!4H 80 7N3BrS. Darst. in sd. A. Aus A. 
gelbe Nadeln, F. 114—414,5°. — 3-Oxythionaplithen, C8H„OS. 3-Bromthionaphthen 
m it Mg u. Spur J  in sd. A. umgesetzt, trockenen O eingeleitet, nach Zusatz von Eiswasser 
u. verd. HC1 m it Dampf dest., Destillat m it NaCl gesatt. u. ausgeathert, A.-Lsg. m it 
verd. NaOH ausgezogen, angesiiuert u. m it Dampf dest. Aus A. Nadeln, F . 69—70°. 
Semicarbazon, F . 224—225°. Aus der A.-Lsg. wurde Thionaphthen isoliert, gebildet 
aus (C8H 5S)MgBr u. W. — Thionaphthm-3-carbonsaure, C9H c0 2S. Wie vorst. mit 
C02 s ta tt O; nach Zers. m it HC1 ausgeathert, A.-Lsg. m it NaOH ausgezogen, diese 
Lsg. m it Saure gefallt, aus NH4OH (Kohle) +  HC1 umgefallt. Aus A., F. 174— 175°, 
Kp.-go 305—309° ohne Zers. Ag-Salz weiB, mikrokrystallin. Gu-Sdlz blaBgriin, kry- 
stallin. Ba-Salz, aus W. Prismen. Mit sd. CH3OH-H 2SO.i der Mcthylester, CJ0H sO2S, 
dickes Ol, K p .17 165—166°, Ivp.750 285—287°. Analog der Athylesler, Cu H 10O2S, 
K p .17 172—173°, K p .750 304—306°. Mit PC15 das CJdorid, K p.75S 296—298°, erstarrend,
F. ca. 50°, an der Luft rauchend. Daraus m it konz. NH.,OH das Amid, C9H 7ONS, 
aus A. Nadeln, F. 197— 198°. Mit Anilin in A. das Anilid, ClsH n ONS, aus Bzl. Nadelchen,
F. 172— 173°. — Diłhionaphlhyl-{3,3')-keton, C17H 10OS2. 1. Ais Nebenprod. der vorigen 
aus der A.-Lsg. 2. Filtrierte ath. (CsH-S)MgBr-Lsg. in  gekiihlte ath. Lsg. des vorigen 
Chlorids eingetropft, 1 Stde. gekocht, m it Eis u. Essigsaure zers. usw. Aus A. Rrystalle,
F. 167— 167,5°. — Thionaphthen-3-aldehyd, C9H 6OS. 1. (CsH5S)MgBr u. Orthoameisen- 
ester in A. unter Schutteln 10 Stdn. gekocht, m it NH.,C1-Lsg. zers., Fraktion 156—165° 
(10 mm) (Acetal) 4 Stdn. m it HC1 gekocht, m it Dampf dest., iiber clie Disulfitverb. 
gereinigt. Ausbeute ca. 10%. 2. In  die sd. ath. (C8H 5S)MgBr-Lsg. m it A. verd. Athoxy- 
methylenanilin eingetropft, 6 Stdn. gekocht, m it Eis u. HC1 zers., A. entfernt, mit 
Dampf dest., Destillat m it NaCl gesatt., ausgeathert, iiber die Disulfitverb. gereinigt. 
Ausbeute 25%. Aus A., F. 58°, K p .I0 149—150°, Kp.74i 288—289° (geringe Zers.), 
schwach riechend. Wird durch I0 1 n 0 4 in Aceton zu obiger Saure oxydiert. Semi
carbazon, Ci0H9ON3S, aus W., dann A. Nadeln, F. 235—235,5°. Phenylhydrazon, 
C15H 12N2S, aus A. Nadehi, F. 115°, zersetzlich. p-Nitropheiiylhydrazon, C15H n 0 2N3S, 
aus Pyridin +  W. rote, kornige Krystalle, F. 232—233°. — 147 g 3-Bromthionaphthen 
m it 120 g KOH in 400 ccm CH3OH im Autoklaven 24 Stdn. auf 200—220° erkitzt, 
dann m it Dampf dest. Aus dem Destillat m it A. Thionaphthen u. unverandertes Brom- 
thionaphthen. Alkal. Riiekstand m it HC1 angesauert u. wieder m it Dampf dest. Aus 
dem Destillat m it A. 2-Oxythwnaphthen, C8H„OS, K p .14 132—134°, aus A. Nadeln,
F. 46,5°. Dest.-Ruckstand li. von Harz filtriert; Ausscheidung nachst. Saure; weitere
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Mengen durch Auskochen des Harzes m it der Mutterlauge. — o- [Melhyhncrcapto]- 
phenylessigsaure, CaI i,0O2S. o-Mercaptophenylessigsituro (F. 95—96°; MARSCHALK,
1. c.) in 10°/oig. Na OII m it (CH3)2SO.[ geschiittelt, 1 Stde. gekocht, m it HC1 gefallt. 
Aus Bzl. Nadelchen, aus W. lange Nadeln oder Scliuppen, F. 128°. Mit PC15 das 
Chlorid u. aus diesem m it konz. N H tOH das Amid, aus Bzl. Schuppchen, aus A. Nadeln,
F. 164—165°. — Diphenyldisidfid-2,2'-diessigsdure, CI0H ,4O4S2. 2-Oxythionaphthen 
wie oben m it methylalkoh. KOH erhitzt, angesauert u. Dampf durchgeblasen. Aus 
wss. A. Nadeln, F. 147—148°. — 2-Oxythionaphthen (2. Form), C8H GOS, F. 34—34,5°. 
Geht bei liingerem Stehen in die hóher schm. Form iiber. (J . prakt. Chem. [N. F.] 
138. 109—27. 19/8. 1933. Techn. Hochsch. Finnlands.) LlNDENBAUM.

S. Inagaki, Untersuchung des Dianisolisalins. I. Durch Kondensation von Isatin 
mit Anisol hat Vf. 4 Substanzen erhalten. Hauptprod. ist Dianisolisatin oder 3,3-Di- 
[p-methoxyphenyV\-oxindol, C22H ,0O3N, aus A. Nadeln mit Iirystall-A., nach Trocknen 
A.-frei, F. 157°. — Acełylderiv., C21H 210.,N, F. 153°. — Methylderiv., C23H 2l0 3N, F. 149 
bis 150°, ident. m it dem Methylierungsprod. des bekannten Diphenolisatins (F. 269°).
— Dianisolisatosaureanhydrid, C22H 10Ó,,N. Aus Dianisolisatin m it Cr03 in Eg. Nadeln, 
Zers. 202°. Lost sich in konz. H 2S 04 oder HC1 unter C02-Abspaltung m it tief roter 
Farbo; gieBt man in W. u. alkalisiert, so fallt 2-Amino-4' ,4"-dimethoxylriphcnylcarbinól 
aus, ident. m it der nachst. beschriebenen synthet. Verb. Daraus folgt die oben an- 
gegebene Konst. des Dianisolisatins. — Synthesen: 2-Amino-4',4"-dirnelhoxij(riphcnyl- 
carbinol, C21H 210 3N. 1. Aus Anthranilsauremethylester u. (p)CII30  ■ CGU, • MgJ. 2. Aus
2-Amino-4'-methoxybenzoplienon u. (p)CH30-C 6H.,-MgJ. Aus A. seidige Krystalle,
F. 103°. — 2-Amino-2' ,2"-dimathoxytriphenylcarbinol, C21H 210 3N. Aus Anthranil- 
siiurcmethylester u. (o)CH30-C„H.t-MgJ. F. 179—180°. — 2-Amino-2',4"-dimethoxy- 
Iriphenylcarbinol, C21H 2t0 3N. Aus 2-Amino-4'-methoxybenzophenon u. (o)CH3Ó- 
C„H4 • MgJ. F. 170— 171°. — Durch Oxydation des Diphenolisatins in alkal. Lsg. mit 
H„02 wurden 2-Amino-4'-oxybenzophenon u. wenig Antliranilsaurc erhalten. (J. 
pharmac. Soc. Japan 53 . 131— 32. Juli 1933. [Ong.: japan. Ausz.: dtsch.]) Lb.

S. Inagaki, Uber die JSynlhese des Diphenyloxindols und dessen Oxydations- 
produkle. (Vgl. vorst. Ref.) 3,3-Dichloroxindol kondensiert sich nicht nur leicht m it 
Phenol, Anisol, o-Kresol, Phenylacetat usw. unter Bldg. von Diphenolisatin usw., 
sondern auch m it Bzl. u. A1C13 unter Bldg. von 3,3-Diphenyloxindol (I), C20H15ON,

C(CaH,)4

r  c . h < > o o  n
NH

Nadeln, F. 230—231°, unl. in verd. Sauren u. Alkalien. Wird durch Cr03 in Eg. 
oxydiert zu Diphenylisatosdureanhydrid (II), C20H 15O2N, Nadeln, Zers. 239—240°.
I I  lost sich in konz. H 2S04 oder HC1 unter C02-Abspaltung m it gelblichroter Farbę; 
gieBt man in W. u. alkalisiert, so fallt o-Aminolriphenylcarbinol, C19H17ON, aus, aus A. 
Nadeln, F . 121°. Dieses wird durch Zn u. Eg. zu o-Acetaminotriph&nylmethan, F. 154 
bis 155°, reduziert. (J. pharmac. Soc. Japan 53. 133—34. Juli 1933. [Orig.: japan. 
Ausz.: dtsch.])_ _ LlNDENBAUJI.

S. Inagaki und T. Nakato, Uber die Kondensation von Isatin mit einigen Fett-
sdurephenyleslem. (Vgl. vorst. Reff.) Diese Kondensationen verlaufen am besten, 
wenn man die Gemische m it P 20 5 u. konz. H 2S 04 zugleich 8 Stdn. auf 85— 90° erhitzt. 
AuBer dem schon bekannten 3,3-Di-[p-acetoxyphenyl]-oxindol wurden neu dargestellt:
3,3-Di-[p-propionyloxyphenyl]-oxindol, C26H 230 5N, F. 192—193°, u. 3,3-Di-[p-butyryl- 
oxyphenyl]-oxindol, C2sH 270 6N, F. 148—149". Die Ausbeuten scheinen m it der C-Zahl 
der Fettsaure abzunehmen. (J. pharmac. Soc. Japan 53. 134. Juli 1933. [Orig.: japan. 
Ausz.: dtsch.]) L i x d e n b a u j i .

Ralph C. Huston, Harold M. Sell und Harlow R. Brigham, Die p-Xylyl- 
methylpyrazolone und einige Derivate. p-Xylylhydrazin (2,5-Dimethylphenylhydrazin), 
aus dem Amin nach D e m o n b r e u n  u .  K r e m e k s  (C. 1 9 2 3 . III . 1356); bei Anwendung 
genau molekularer Mengen der Reagenzien u. Einhaltung einer —5° nicht uber- 
steigenden Temp. bei der Diazotierung u. Bed. betragt die Ausbeute 68% . F. 76 bis 
77°, Kp .4 120°. N'-Acetyl-N-[2,5-dimethylphenyl]-hydrazin, Krystalle aus Essigester, 
F- 104— 106° (W i l l g e r o d t  u. L i n d e n b e r g , J . prakt. Chem. [2] 71 [1905]. 408, 
geben 196° an). — l-p-Xylyl-3-metliyl-5-pyrazolon, aus p-Xylylhydrazin u. Acetessig- 
ester. Nadeln aus A. oder Gasolin, F. 164°. Daneben entsteht eine in A. leichter 1. 
Verb. von gleicher Zus., F. 150— 151°, in der vielleicht die aus enol. Acetessigester



2134 D. Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1933. II.

entstandene Iminforra yorliegt. l-p-Xylyl-2,3-dimethylpyrazolcm (,,p-Xylylantipyrin“ ), 
Tafeln aus Gasolin, F. 97,5°. l-p-Xylyl-3-methyl-5-benzoyl-5-j>yrazolon, aus l-p-Xylyl-
3-methyl-5-pyrazolon, C6H5-C0C1 u. Pyridin. Nadeln aus A. oder PAe., F. 119°. — 
l"P-Xylyl-5-mcthyl-3-pyrazolon, Darst. nacłi M i c h a e l i s , Liebigs Ann. Chem. 238 
[1887]. 310. Kremfarbene Tafeln aus A. oder Lg., F. 180—181°. Gibt m it C0H5- 
ĆOC1 u. Pyridin l-p-Xylyl-3-benzoyl-5-methylpyrazolon, kremfarbene Rhomben aus 
Lg., F. 74°. (J. Amor. chem. Soc. 55. 3407—08. Aug. 1933. F ast Lansing [Michigan], 
Michigan State College.) O s t e r t a g .

Otto Diels und Kurt Alder, Stjnlheseti in der liydroaromatischen Reihe. X V III. 
„Diensyntliesen“ sticksłoffhaltiger Heteroringe. 6. Diensynthesen des Pyridins. Zur 
Kenntnis des Chinólizins, Indolizins, Norlupinans und Psewlolupinins. (Unter Mit- 
arbeit von Friedrichsen, Klarę, Winkler und Schrum.) (XVII. u. 5. vgl. C. 1932.
II. 2966.) Vff. haben die in der 5. Mitt. beschriebenen Unterss. fortgofiihrt, um die 
yerschiedenen Abwandlungen des aus Pyridin u. Acetylendicarbonsauremethylester 
erhaltenen Chinolizin-l,2,3,4-letracarbonsauremethylesters (I), „gelbe Substanz" ge- 
nannt, klarzulegen. — A. V e r m e i n t l i c h e  S a u r e  C9H 70 5N. Die weitere 
Unters. dieser durch Oxydation von I  m it Perhydrol in Eg. erhaltenen Saure — Mol.- 
Gew.-Best., Titrierung, Best. des bei der therm. Zers. abgespaltenen C02, neue Ana- 
lysen — hat ergeben, daB dieselbe die Zus. C6H 50 3N besitzt. Die naheiiegende Ver- 
mutung, daB Pyridin-N-oxyd-a.-carbonsaure vorliegt, konnte durch Synthese aus 
a-Picolinsaure u. Perhydrol in h. Eg. bestatigt werden. Das Auftreten dieser Saure, 
welche noch mehrmals angetroffen wurde, garantiert die Erhaltung des PyTidinringes 
bei dipsen Rkk. — B. O b e r g a n g  d e r  „ g e l b e n  S u b s t a n z "  i n  I n d o l i z i n -
1, 2, 3 - 1 r  i c a r  b o n.s a u r e e s t  e r. Durch Einw. von verd. HNO:j auf I  war 
in  erster Phase ein D initrat erhalten worden, dem man die Bruttoformel Cl7H 170 3N, 
2H N 03 zugeschrieben hatte. Die nahere Unters. hat jedoch gezeigt, daB das N itrat 
um 2H armer u. nach I I  zu formulieren ist. Denn es laBt sich zu einem Oxynitrat I II  
hydrolysieren, welches m it HC104 unter H 20-Abspaltung das Pyridiniumperchlorat IV 
liefert. Fur den weiteren Ubergang in das Indolizinsystem nehmen Vff. an, daB sich
V unter OH-Wanderung zu dem hypothet. Zwischenprod. VI isomerisiert, welches 
sodann in 0 :C H -C 0 2CH3 u. Indolizintricarbonsaureester (VII) zerfiillt. — Der Uber
gang vom 3-wertigen N  in den Pyridiniumtypus ist nicht auf den Fali IV beschrankt, 
sondern spielt sich auch leicht bei der Einw. von Br auf I  ab. In  Eg. oder CH3OH 
m it Br-UberschuB entsteht das Tribromid VIII, welches m it HCIO., unter Abspaltung 
von Br2 u. HBr IV liefert. V III wird auBerst leicht (schon durch W.) zu VII hydro- 
lysiert; ais Zwischenstufen sind IX u. VI anzunehmen. LaBt man auf VIII Aceton 
einwirken, so wird dieses bromiert, u. der gebildete HBr lagert sich an unter Bldg. 
des Dibromids X, welches auch direkt aus I  u. 2Br in  Chlf. erhaltlich ist. Da X durch 
H  in Ggw. von Pd-CaC03 in alkal. Lsg. zu I  zuruckreduziert wird, kann bei seiner 
Bldg. eine Bingverengerung nicht eingetreten sein. Da ferner X m it V III genet. ver- 
kniipft ist, so ist auch in dem dehydrierten Pyridiniumsystem das Ringgefiige erhalten 
gebUeben. Das Br in X ist auBerst beweglicli; schon m it k. CH3OH entsteht XI. Bei 
der Einw. von Pyridin auf X werden auBer HBr auch die Elemente des CH.,Br ab- 
gespalten, u. es entsteht die Verb. C16H13OsN  (vgl. folgenden Absehnitt). Dieselbe 
Umwandlung erleidet IV unter der Wrkg. von Pyridin.

C. „ K  a s h i m o t o - K ó r p e  r.“ Die eben erwahnte Verb. C10H 13O8N, welche 
friiher ais Nebenprod. bei der Darst. von I  erhalten worden ist, wird ais „Kashimoło• 
K6rper“ bezeiehnet. Sie ist um CH, armer ais I  u. kami aus diesem nach mehreren 
Verff. dargestellt werden, welche samtlich auf eine direkte oder indirekte Dehydrierung 
hinauslaufen. Von Interesse ist die direkte Dehydrierung von I  durch Azodicarbon- 
saureester oder P b 0 2. Priiparativ am brauchbarsten ist die schon oben erwahnte 
Darst. aus X. Die Konst. des „Kashimoto-Korpers11 m rd  am besten durch Formel XII 
eines iimeren Pyridiniumsalzes wiedergegeben, welche die folgenden Abbaurkk. be- 
friedigend erklart: 1. Durch Oxydation m it Perhydrol in h. Eg. entsteht, wie bei I, 
Pieolinsaure-N-oxyd. — 2. Die Verseifung durch sd. HC1 erfolgt schwer. Nach 
melireren Stdn. sind erst 2CH3 abgespalten, u. die Dicarbonsaure liefert m it CH2N2 
X II zuriick. Nach volliger Verseifung wird unter Vcrlust von 2CO, die Saure X III 
erhalten, allerdings in geringer Menge, da sie teilweise unter CO-Verlust in die 
Siiure XIV iibergeht. Letztere entsteht direkt, wenn man X II m it konz. H 2S 04 er- 
warmt. Auch XIV wird durch H 20 2 in h. W. zum Picolinsaure-N-oxyd oxydiert, u. 
die Bldg. eines Methylesters beweist die Ggw. des C02H. Die Funktion des 3. O-Atoms
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konnte nicht eindeutig bcstimmt werden. Rkk. auf OH oder CO sind negativ; Red. 
erfolgt weder nach C lem m ensen noch selbst beim Erhitzen m it Zn-Staub. Dieses 
Verh. kommt in Formel XIV m it am idartig gebundenem CO gut zum Ausdruck, um 
so mehr, ais sich dio 4 Doppelbindungen durch katalyt. Hydrierung nachweisen lassen. 
Die gebildete Octahydrosaurc laBt sich zu XV decarboxy!ieren, isomer m it einer y o u  
Clemo u . RamaGE (C. 19 3 1 . I. 3127) beseliriebenen Verb., welche aber die iiblichen 
Ketonrkk. zeigt. Die Red. des CO in XV gelang schlieBlich m it Na u. Amylalkohol, 
aber s ta tt des crwarteten Octahydrochinolizins wurde Ocialiydroindolizin erhalten 
(beide Basen vgl. 5. Mitt.). Uber den Verbleib des abgespaltenen C-Atoms konnen 
Vff. noch niclits aussagen. — 3. X II reagiert m it 3 Moll. N2H, unter Bldg. yon XVI. 
Unter der Wrkg. von HC1 wird der Rest N H -N H 2 durch OH ersetzt, wrahrend die 
cycl. Hydrazidgruppen resistent sind. — 4. X II lost sich in schwach w. methylalkoh. 
CH30Na-Lsg., zweifellos unter Bldg. des Alkoholats XVII, deim auf Zusatz yon W. 
u. HC10 [ fallt das Perchlorat IV aus. Damit ist dio partielle Entmethylierung bei 
dem Ubergang I  — ->- X II riickgangig gemacht.

D. A b b a u d e r  „g e 1 b e n S u b s t  a n z“ z u m  G r u n d r i n g s y s t e m .  
Die Ergebnisse der friiher beschriebenen alkal. Verseifung yon I  sind zu berichtigen. 
Das Endprod. des Abbaus ha t nicht die Zus. C9H 17N eines Octahydrochinolizins, 
sondern ist ein Gemisch, welchcs wohl nur wenig dieser Base entba.lt, dessen Haupt- 
bestandteil yielmehr Octahydroindolizin, C8H 15N, ist. Wio im Falle X II, hat auch 
hier ein C-Atom das Mol. yerlassen, u. zwar nicht bei der katalyt. Red., sondern in 
einer friihercn Abbauphase. — Uber die Verseifung von I  m it H -C 02H  vgl. 5. Mitt. 
Zu ahnlichen Ergebnissen fuhrt die Verseifung m it Phenol, wrelcho sich besonders 
bewahrt hat. Man erhalt glatt den friiher beschriebenen Tricarbonsaurelrimelhylesler, 
welcher, alkal. oder sauer weiter yerseift, schlieClich die friiher durch alkal. Verseifung 
yon I  direkt erhaltene Dicarbonsaure liefert. Man darf also wohl annehmen, daB bis 
hierher eine Isomerisierung noch nicht eingetreten ist. Die Decarboxylierung dieser 
Dicarbonsiiure ergab wieder ein Gemisch zweier Basen, welche sieli nach Uberfiihrung 
in die Perhydroderiw. mittels der P ikratc trennen lieBen. Es wurden Octahydro- 
indolizinpikrat u. ein neues P ikrat (F. 193°) erhalten, welches sich von einer Base 
C^Hj-N ableitet. Nach F. u. Misch-F. konnte das P ikrat des von W lN TER FELD  u. 
H o l s c h n e i d e r  (C. 1 9 3 3 .1 .1626) synthetisierten Norlupinans (Octahj'dropyridocoliiis) 
yorliegen. Trotzdem scheint die Identitat der Basen zweifelhaft, demi der Mischprobe 
kommt in dieser Kórperklasse erfahrungsgemaB nur ein sehr bedingter W ert zu, u. 
auBerdem zeigen die Chloroaurate ge^visse Unterschiede. — Die friiher aus I  m it sd. 
HC1 ais Hydrochlorid erhaltene Saure C10H9O2N  sollte, wenn keine strukturelle 
Anderung eingetreten ist, eine Chinolizincarbonsaure sein. Ihre Oxydation mit KMn04 
in alkal. Lsg. ergab a-Picólinsiiure [Hydrochlorid, aus Eg., F. 223° (Zers.)], was einen 
SchluB auf die Lage des C02H  nicht zulaBt. Ferner wurde das schon friiher dargestellte 
Octahydroderiy. obiger Saure in  den Methylester iibergefiihrt u. dieser m it Na u. A. 
reduziert. Die erhaltene Verb. besaB die Zus. C10HlsON des natiirlichen Lupinins; 
alkoh. OH u. tertiarer N lieBen sich nachweisen. Die Verb. war aber weder mit Lupinin 
noch m it „Isolupinin“ ident., u. es ist fraglich, ob sich die Saure C10H 90 2N»iiberhaupt 
yom Chinolizin ableitet. — SchlieBlich berichten Vff. uber die Synthesen des a-n- 
Butyl-, oL-Isobutyl- u. oc-sek.-Butylpiperidins.

0 -N0 „ OH CO,CH.
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C0.2CH3
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V e r s u c h e .  B.  Dinitrat C17H,,OuN,

COsCH, 

ĆOaCHa
3 (D. 1,4) eintragen,..................  H N 03 (II). I  in HNOl

1 Min. kochen, vcrdunstcn, nach Erstarren abpressen. Aus Aceton-Essigester, Nadeln, 
F. 110—111° (Zers.). — Oxynitrat H N 03 (III). Durch Losen von I I  in
wenig W. Aus Aceton-Essigester Prismen, F. 92—93u (Zers.). Liefert m it sd. Pyridin, 
dann 50%ig. Essigsaure X II; mit sd. W. u. Tropfon H N 03 VII; in Aceton mit HBr- 
Essigester X ; in W. m it HCIO4 IV. — Dibromid C \ - H B r ,  H Br  (X). Aus I  u. Br 
in Clilf. bei 0°; ersten braunlichen Nd. entfernen. Farblose Nadeldrusen, Zers. 100 
bis 102°, 1. in W. (stark sauer). — Verb. (7lsfl'l0O9AT, HBr  (XI). Aus X m it wenig 
CH3OH. Aus CHjOH tief gelbe, dicke Rhomboeder, Zers. 102— 103°, in der Analysen- 
lampe intensiv hellorangen leuchtend. — Verb. CwH^OdN. Lsg. von X in CH3OH 
m it Ag2C03 kurz schiitteln u. sofort filtrieren. Aus CH3OH orangen, F. 160°. — Per- 
bromid C1~H160 BN Br3 (v n i) . Aus I  in sd. Eg. mit Br in Eg. Aus CH3OH oder Eg. 
braunliche Blattchen, Zers. 129— 130°. Bldg. von VII aus V III durch. Erwarmen m it 
Pyridin u. Ansauern m it verd. HC1; durch Kochen m it W.; durch Schiitteln m it k. 
Sodalsg. (in den Mutterlaugen Oxalsaure nachweisbar). Bldg. von II  aus V III durch 
Verreiben, dann Erwarmen m it H N 03 (D. 1,4) u. Absaugen der Br-Dampfe. — Per- 
cliiorat Cl7Hl(iO,~NCl (IV). Durch Erwarmen von VIII m it 70°/oig- HC104 u. Absaugen 
des Br. Aus W. silberglanzende Tafeln, F. 201—202° (Zers.).

C. Verb. GleH13OaN  (XII; ,,Kashimoto-Kórper“ ). 1. I  in Eg. m it Azodicarbon- 
saureester« bis zur Dunkelrotbraunfarbung kochen, nach 5— 6 Stdn. Krystalle von 
Hydrazodicarbonsaureester abfiltrieren u. weiter stehen lassen. 2. X m it Pyridin 
vorsichtig bis zur Dunkelrotfarbung erliitzen, schliefilich aufkochen, in Eis kiihlen 
u. 50°/oig. Essigsaure zugeben. 3. Bestcs Verf.: 40 g I in 400 ccm CH3OH von ca. 30° 
suspendieren, 36 g Br einruhren u. abkiihlen, ausgefallenes VIII (60—70 g) in 100 ccm 
Aceton losen, kurz kochen, verdunsten lassen u. mit Essigester verreiben, so erhaltenes 
X (60 g) m it 80 ccm Pyridin kurz kochen, 50%ig. Essigsaure zugeben. Aus Aceto- 
nitril oder viel Bzl. Prismen. — Monometliylcslerdihydrommsaure Cu Hn OsN 3. X II in 
CH3OH m it wss. Lsg. von NH„OH, HC1 u. Na-Acetat 4 Stdn. kochen, i. V. verdampfen. 
Aus W. orangerote Krystalle m it l 1/, H ,0 , aus Aceton gebliche Prismen m it 1CH3- 
CO-CH3, Zers. 170—180°. — Saurc C ^ H & N  (XIII). 3 g  X II m it 12 ccm 20%ig. HC1 
4 Stdn. kochen, nach 1—2 Tagen etwas ausgeschiedene Siture XIV abfiltrieren, Lsg. 
yerdampfen, Ruckstand in  15 ccm h. W. losen, etwas Na-Acetat zugeben, in Eis 
kiihlen, Nd. yorsichtig m it 50°/0ig. Essigsaure auskochen. Aus viel W. Nadeln, ab 
250° dunkel, F . 272° (Zers.). — Sciurę C10H^O3N  (XIV). 7 g X II m it 15 ccm konz. H 2SO., 
erwarmen; bei 80—90° CO-Entw., bei 90—130° C02-Entw.; auf Eis gieCen, Nd. auf 
Ton abpressen, aus verd. NaOH -f- Essigsaure umfiillen. Aus yiel 50%ig. Essigsaure 
griinlichgelbe Nadeln, ab 280° dunkel, F. gegen 295° (Zers.). Lsgg. in Dicarbonat 
u. Essigsaure fluoreseieren intensiv blauviolett. Aus sd. verd. HC1 das Hydrochlorid,
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CIOH 80 3NC1, Krystalle, durch W. sofort hydrolysierb. — Methylester, Cu H 90 3N.
1. In sd. CH3OH m it HCl-Gas iiber das Hydrochlorid, welches m it Soda zcrlegt wird.
2. Mit GH.2N, in A. Aus CH3OH tief gelbe Krystalle, F. 148—149°. — Octahydrosdure 
Cl0Hn O3N. Durch Hydrieren vonXIV in Eg. m it P t0 2; F iltrat i. V. yerdampfen. Aus 
W. farblose Krystalle, F. 189°, bestandig gegen sd. Acetanhydrid. Mit ath. CH2N2 
der Methylester, C[,H1T0,N , aus Lg., F. 76—77°. — Verb. CaHn ON (XV). Vorige 
mit CaO dest., Destillat in  stark verd. HC1 lósen u. ausathern, salzsaure Lsg. mit P t0 2 
nochmals hydrieren, alkalisieren u. ausathern. Kp. 250—260°, stark bas. riechendes 
Ol. — Octaliydroindolizin (vgl. 5 .Mitt.). Aus XV in sd. Amylalkoliol m it N a; in W. 
gieBen, wss. Sehicht ausathern, amylalkoh. +  ath. Lsg. m it yerd. HC1 ausschiitteln, 
HCl-Lsg. alkalisieren u. ausathern. Kp. 170— 185°. Pikrat, CJ4H 180 7N4, aus CH30H  
Nadeln, F. 217°. — Verb. C'13ffu 0 4iV7 (XVI). X II m it N2H.,-Hydrat ca. 1 Stde. kochen,
h. mit 50%ig. Essigsaure yersetzen, in Eis kiihlen. Aus W. goldgliinzende Bliittchen, 
F. >  350°. — Verb. C13/ /0O5.V5 (OH fiir N H ■ NH2 in XVI). XVI m it verd. HC1 ca. 
6 Stdn. kochen, im Hochvakuum iiber H2S 04 eindunsten. Aus yiel W. oliyfarbene, 
allmahlick rot werdende Krystalle. — Verb. Cl12/ / 90 4iVt . XVI mit konz. H2S04 bis 
gegen 200° erhitzcn (CO-Abspaltung), in  wenig Eis gieBen, durch Erwarmen lósen 
u. abktihlen, yom N2H.,-Sulfat filtrieren, m it W. u. Na-Acetat fallen u. erwarmen. 
Bronzeglanzende, braunliche Krystalle, F. >  350°, 1. in verd. HC1.

D. Chinolizintricarbonmuretrimethylester, CI5H i50<;N. 45 g I  in 130 g geschm. 
Phenol ointragen, 8—10 Min. koehen, in 11 W. gieCen, auf 0° abkuhlen u. Lsg. von 
70 g KOH in 70 ccm W. eintragen. Aus 50%ig. Essigsaure Nadeln, F. 75°, in der 
Analysenlampe tief blau fluorescierend (vgl. 5. Mitt.). — Chinolizintricarbonmure- 
■numomethylester, Cj^HjjOjN, YsHjO. Vorigen in fast sd. yerd. HC1 eintragen, ca. 10 Blin. 
bis zur plótzlichen Krystallisation kochen, bei 0° stehen lassen. Aus 50%ig. Essigsaure 
Nadelchen, F. 235— 236° (Zers.). —- Chinólizindicarbonsduremonomethylester, Ci2H 1104N. 
Vongen m it 3 Teilen Phenanthren allmahlich bis auf 260° erhitzen (bei 230—240° 
lebhafte C02-Entw.), nach Abkuhlen auf 50—60° in absol. A. gieBen, Prod. aus Eg., 
Acetanhydrid oder Acetonitril umlósen. Vóllige Keinigung durch Lósen in h., k. 
gesatt. Sodalsg., Fallen des F iltrats m it HC1 u. Erwarmen. Aus Eg. fast farblose, 
violett fluorescierende Nadeln, F. 201—202°. — Chmólizindicarbonsdure, Cn H 90 4N. 
Obigen Tricarbonsauretri- oder -monomethylester m it verd. KOH ca. 10 Min. kochen, 
abkuhlen u. m it Saure fallen. Aus 50%ig. Essigsaure, F. 228—229° (vgl. 5. Mitt.).
— Vorige m it CaO im N-Strom dest., Destillat in A. lósen, m it MgSOj trocknen usw.; 
Ivp.12 100—104°, naphthalin- u. indenartig riechend. Diese Base in Eg. m it P t0 2 
hydrieren (Aufnahme von ca. 4 H»), m it W. yerd., F iltrat stark alkalisieren, aus
athern usw.; K p.j, 52—56°. Diese IBase in wenig CH3OH m it konz. methylalkoh. 
Pikrinsaurelsg. fallen, Gemisch yon dicken, oktaederartigen Krystallen (A) u. ge- 
fiederten Nadeln (B) m it Aceton ubergieBcn; B lóst sich sehnell, wahrend A (70—80%) 
zuriickbleibt. A bildet aus CH3OH oder A. Krystalle, F. 193—194°, von der Zus. 
C9Hj7N, CgH30 7N3 eines Octahydrochmolizinpikrats. Durch Verdampfen der Acoton- 
lsg. erhaltenes B ist Octahydroindolizbipikrat, C3H]5N, C0H 3O7N3, aus CH3OH, noch
mals m it Aceton behandelt, wieder aus CH3OH, F. 225—226° unter Dunkelfarbung 
(vgl. 5. Mitt.). — Metliylester der Octahydrosdure Ci0Hu O2N. Hydrochlorid dieser 
Siiure (5. Mitt.) in CH3OH losen, unter Kiihlung m it HC1 sattigen, bei 0° stehen lassen,
i. V. ycrdampfen, in wenig W. lósen, mit Iv2C03 yersetzen, ausathern usw. K p .20 135 
bis 136°. In  CH3OH das Pikrat, C17H 220 9N4, aus CH3OH gelbe Krystalle, F. 161 bis 
162°. In CH3OH das Jodinethylat, Cj2H220 2N J, aus A.-Essigester, F. 179—181°/— 
d,1-Pseudolwpinin, C10HI9ON. Vorigen Ester mit Na in A. reduzieren, mit yerd. H 2S04 
ansauern, A. abdest., alkalisieren u. ausathern. Aus Acetonitril, F. 75— 76°. Mit 
Plithalsiiureanhydrid in sd. Bzl. die Phthaleslersdure, CiSH 230 4N, aus CH3OH-Essig- 
ester, F. 229°. Mit C0HS-NCO der CarianiUdureester, C1;H 2lÓ2Ń2, H 20 , aus Aceto
nitril Bliittchen, F. 110—111°. Jodmethylat, Cn H22ONJ, aus A.-Essigester, F. 149 bis 
150°. — Siiure C10H 17O2N m it CaO im N-Strom dest., Prod. in  Eg. m it P t0 2 hydriert. 
Erhalten eine Base CdH1S)N, K p .18 77—78°. Pikrolonat, C19H270 6N5, aus CH3OH, F. 181°.

ct-n-Butylpiperidin. Nach LÓ FFLER u .  P l o c k e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 40 
[1907], 1317). K p .700 188—190°. Hydrochlorid, F. 183°. Pikrolonat, F. 190°. —
a-Isobutylpyridin. Nach dem Verf. von ZlEG LER u .  Z e i s e r  (C. 1931. I .  1616). 
C6H5Br in absol. A. m it Li-Draht umsetzen, in die gebildete C6H5Li-Lsg. a-Picolin 
eintropfen (Bldg. von a-Picolyllithium), nach 2 Stdn. unter guter Kiihlung i-C4H9Br 
zufiigen, noch yorhandenes Li yorsichtig mit W. lósen, m it yerd. HC1 ausziehen, diese
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Lsg. alkalisieren u. ausathern. K/p. 180—185°. Ghloroplatinat, (C9H 14N)2PtCl0, aus 
verd. A. gelbe Blattchen, F. 193°. — <x-Isobutylpiperidin. Durch Hydrieren des vorigen 
in Eg. m it P t0 2. Kp. 177—179°. In Essigester m it HCl-Gas das Hydroclilorid, 
CDH 20NC1, aus Essigester-A., F. 203°. Pikrólonat, C19H 270 5N6, aus CH3OH, gegen 
19S° braun, F. 208—209°. — a-Pyridylathylmethylcarbinol. In  C2H 5MgJ-Lsg. ath. 
Lsg. von oc-Pyridylmethylketon tropfen, 1 Stde. kochen, m it Eis u. Essigsiiure zers. usw. 
K p.1() 93°. Ghloroplatinat, (C9H I4ON)2PtCI6, aus verd. A., F. 190°. — a-sek.-Butyl- 
pyridin. Voriges m it H J  (D. 1,7) u. rotem P 24 Stdn. kochen, in das eisgekiihlte 
F iltrat Zn-Staub eintragcn, nach langerem Stehen in Eis absaugen, stark alkalisieren
ii. ausathern. Kp. 174—175°. Chloroplatinat, (C9H14N)2PtCl6, F. 166°. — a.-sek.-Butyl- 
piperidin. Durch Hydrieren des vorigen wie oben. Kp. 179-r-181°. Hydroclilorid, 
C9H 20NC1, F. 169°. Pikrólonat, C19H 270 5N5, F. 209°. (Liebigs Ann. Chem. 505. 103 
bis 150. 16/8. 1933. Kieł, Univ.) L in d e n b a u m .

Adolf Marzin, Uber Acridol. Vf. hat beobachtet, daB sich bei der Kondensation 
von 9-Chloracridin m it anthranilsaurem K  u. ebenso bei der Darst. von Diacridyl 
nach L e h m s t e d t  u. HUNDERTM ARK (C. 1929- I. 2424) ein tief rotes Nebenprod. 
bildet. Dasselbe ist leicht durch Erhitzen.von 9-Chloracridin in Nitrobenzol erhaltlich 
u. wurde ais das zwar ofters erwahnte, aber nie crhaltene Acridol (9-Oxyacridin) er- 
kannt. 10 g 9-Chloracridin werden in 20 ccm Nitrobenzol 45 Min. bei L uftzu tritt 
gekocht (dunkclrote Lsg.), Nitrobenzol mit gespanntem W.-Dampf abgeblasen, dunkel- 
rotes Prod. abfiltriert (im F iltrat reichlich Cl'). Lóst sich in h. A., Eg. u. alkoh. Lauge 
tief gelbrot mit blauer Fluorescenz. Aus A. rote Prismen, F. 250°. Gibt m it Acridon 
keine F.-Depression [Acridon sehm. doch bei ca. 354°! d. Ref.] u. geht durch Schmelzen 
oder Sublimieren in Acridon iiber. Wird Acridol m it KOH-Pulver u. einigen Tropfen 
A. langsam bis auf 160° erhitzt, so entsteht ein braungelbes K-Salz, welehes durch 
Erhitzen mit (CH3)2S 04 N-Mctliylacridon, aus A. Nadeln, F. 203—204°, liefert. Durch 
Erhitzen des Acridols m it PC15 u. etwas P0C13 auf 130°, Ausziehen m it W. u. Fallen 
m it NHjOH erhalt man 9-Chloracridin, aus A. oder durch Sublimieren Nadeln, F. 119°. 
(J. prakt. Chem. [N. F.] 138. 99—102. 19/8. 1933. Tetschen.) L i n d e n b a u m .

De Witt T. Keach, Synthese der 5-a.-Naphthyl-5-athylbarbilursa.ure. (Vgl. C. 1933.
II. 1686.) Dicselbe besteht in der Kondensation des betreffenden Malonesters m it 
Hamstoff. Der erforderliche a-Naphthylmalonester wurde wie folgt dargestellt: 

C10H7-CH3.CO.2CH3 +  (C02CH3)2 +  CHsONa — y  
2 CHsOH +  C 02CH3• C(ONa): Ć(C10H7)• C0,CH 3 

CO2CH3-CO.CH(C10H 7)-CO2CH3 C0 +  C,0H7-CH(C02CH3)2.
Darst. der a-Naphthylessigsaure vgl. C. 1933. II. 1677.

V e r  s u e h e. a-NaphthyhnalonsduredimelhyleMer, C15H 140 4. Gemisch von 4 g Na, 
80 g i i . ,  20 g Osalsauremethylester, 31,5 g a-Naphthylessigsauremethylester u. 
10 Tropfen CH3OH 70 Stdn. gekocht, Nd. zwischendurch 1-mal zerdriiekt. Schhefllich 
abgcsaugt, m it A. gewaschen, sofort m it yerd. H 2S04 zers., ausgeathert, m it W. ge- 
waschen, getrocknet u. unter 5—6 mm dest. Bei 150° starkę Druckerlióhung infolgc 
CO-Abspaltung; bei 160—173° Dest. des Prod. Ausbeute 13,5 g. Aus 50°/oig. A. 
Nadeln, F. 104°. — a -Naphthylalhylmalonsduredimethylester, C17H 180 4. Vorigen in 
methylallioh. CH3ONa-Lsg. m it C2H5J  60 Stdn. gekocht, CH3OH abdest:, in W. ge
gossen, ausgeathert usw. K p .5_0 168 — 175°, aus 50%ig. A. Nadeln, F. 109—1103. —
5-a-Naphthyl-5-dthylbarbilursdure, C16H I40 3N2. 1,3 g Na in 75 ccm A. gel., 2,5 g
Harnstoff u. 7,8 g des vorigen zugefugt, 61/, Tage gekocht, A. abdest., etwas W. zu- 
gegeben, m it Essigsaure angesauert, ausgeathert usw., 01 mit Bzl. entfernt. Aus W. 
Prismen, F. 254—255°. Verss. an weiBen R atten ergaben, daB die Verb. liypnot. 
Eigg. besitzt, aber nicht so giinstig wirkt wie 5-Phenyl-5-athylbarbitursaure (Luminal), 
(.i. Amer. chem. Soc. 55. 3440—42. Aug. 1933. New Haven [Connect.], Yale- 
Univ.) L i n d e n b a u m .

Munio Kotake und Tadahiro Mitsuwa, Beitrage zur Konstitution des Strych- 
nins. I. Das Benzaldihydrostrychnin A  (I) von P e r k i n  u . R o b i n s o n  (C. 1929. II. 
1304) nimmt bei der Oxydation mit KM n04 in Aceton u. wenig Eg. 3 Atome O auf 
zu C23/ /2s0 5iV2; wendet man ais Losungsm. nur wenig W. enthaltendes Aceton an, so 
erhalt man 2 Verbb.: C2lH2„03N 2 (II) u. C20H„2OriN 2 (III); ziemlich stark sauer. II diirfte 
eine Dioxoverb. u. nach dem Schema:

[CI9HS2ON2] < ? °  CH_ C A  [C19HJ2ON2] < ? °  +  C6HsCOOH
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aus I entstanden sein; wahrend III wohl aus II unter C02-Abspaltung durch Oxydation 
entstanden ist. Bei 300° wird aus III C02 abgespalten zu Cn H ^0 3Nt ; Br-Wasser spaltet 
aus dem K-Salz von III schon bei Zimmertemp. ebenfalls C02 ab zu einer Bromrerb. 
CigHil03N2Br, dereń Acctat krystallisiert. Die leiehte Abspaltbarkeit der C02H-

Gruppe sprieht dafiir, daB sie an 
einem tcrtiaren C-Atom sitzt. — 
Vff. meinen, daB wegen der leiehten 
Abspaltbarkeit der dem N benach- 
barten Carboxyle in der Pyrazol-
3,4,5-tricarbonsdure, dem Strychnin 
eine entspr. Formation (nebenst.) 
zukommt.

V e r s u e h e .  Hydrierung des Strychnins mit Pd-Schwarz in wss. Eg. gab 
quantitative Ausbcuto an farblosen Nadeln von Dihydroslrychnin, F. 220—221°. JSenzal- 
dihydrostryclinin A , C2SH 280 2N2 (I), aus Dihydrostrychnin, Benzaldehyd in A. u. Na- 
Athylat. Umkrystallisieren aus CHC13 oder Aceton. 75— 80% Ausbeute. F. 255°. — 
Das Pikrat bildet gelbe Nadeln aus A., F. 230°. — Oxydation von I  m it KMnO., u. 
Aceton u. der zur Lsg. nótigen Menge Eg., Losen des Ruckstandes in Eg. u. Fiillen 
mit NH3, dann Losen in Ameisensaure u. Fallen m it NH3 ergab farblose Prismen yon 
C2sH ,b0 5N„  F. 280°. Auch im Aceton war wenig davon. — Pikrat: Gelbe Nadeln, 
F. 215°; Chloroaurat: Orangegelbe Nadeln, F. (Zers.) 214—217°; Ghloroplatinat: farb
lose Nadeln, Zers.-Punkt 233°. — Oxydation von I  m it KM n04 in Aceton m it wenig 
W. (ca. 2%) bei 20°, wobei nach Beendigung der Rk. auf dem Wasserbad erwarmt 
wurde, u. Einengen des F iltrats, fiihrte zu einer farblosen Substanz, Nadeln aus CHC13, 
F. 263°. Unl. in Alkalien, 1. in warmer HC1, daraus beim Erkalten Nadeln von ćro1/ / 220 3iV!, 
(II), F. 233°. Durch Einleitcn von C02 in die von den oben beschriebenen Krystallen 
befreite Lsg. fiel ein amorpher Stoff ziemlich reichlich,' der in NH3 oder Alkali gel. • 
u. durch langsames Einleiten von C02 in farblosen Nadeln vom F. 300° gefallt wurde: 

(Ul). LI. in Alkali n. Sauren, swl. in organ. Ldsungsmm. Die thermische 
Spallung von I II  wurde im Vakuum bei 300° vorgenommen, nach Beendigung der C02- 
Entw. wurde die Schmelze m it CHC13 extrahiert u. m it A. eine bas., amorphe Substanz 
gefallt, die aus Aeeton-CHCl3 in Nadeln kam : Cls/ / 220 3Ar2, F. 268°, 11. in CHC13. — 
Chlorid davon: Nadeln oder Prismen aus Methylalkohol, Zers. bei 286°. — Dureh Neu
tralisieren von III mit wss. KOH u. Zugabe von Brom-W.»wurde eine gelbe, amorphe 
Substanz unter Gasentw. erhalten, die m it Eg. u. Aceton farblose, 6-eckige Blattchen 
des Acetats, C19H21i?r03AT2-CHzCO%H, gab. F. aus W. 235°. — A n h a n g :  Einw. 
von H 20 2 auf Strychninjodmethylat in A. u. wenig Eg. fiihrt zum Perjodid des Strychnin- 
jodmethylats, C22H 2502N2J 3, F. 245° aus Aceton. (L. K r a u z e , C. 1911. II. 1940, 
gibt 254° an.) Einengen der Mutterlauge davon fiihrte zu einem gelben Sirup; 
das Pikrat davon, vielleicht der N-Methylstrychninsdure angehorend, schmolz boi 210°, 
das Clilorid, das offenbar Slrychninchlormethylat, C22H 250 2N2C1- 2 H 20 , ist, bei 288 bis 
290°. (Liebigs Ann. Chem. 505. 203—08. 16/8. 1933. Osaka, Japan, Kaiserl. 
Univ.) K r o h n k e .

John H. Gardner, Doris V. Ciarkę und Joseph Semb, Uber einige neue Lokal- 
andsthetica, die den Morpholinring enthalten. II. (I. vgl. C. 1931. II. 1863.) Duroh 
Einw. von Morpholinalkoholen auf Zimtsdurechlorid in Bzl. werden die Hydrochlorido 
von Morpholinalkylcinnamaten erhalten. Weiter werden aus ath. Lsgg. der Alkohole 
mit Phenylisocyanat +  HC1 die Hydrochloride von Phenylurethanen, die a-Naphthyl- 
urethane ebenso m it a-Naphthylisocyanat hergcstellt. — Das ft-4-Morphólindthyl- 
tx.-naphthylurethań, C17H 20O3N2, aus Bzl. u. A., F. 96,5°, wird ais freie Base isoliert, da 
sein Chlorid sehr hygroskop. ist. Die iibrigen Chloride bilden weiBo Ivrystalle. Dio er- 
haltenen 6 Verbb. haben betrachtliehe anasthet. Wrkg. u. niedrige Giftigkeit. — 
p-4-Morpholindlhylcinnamat, Hydrochlorid, F. 215,2°. — y-4-Morpholinpropylcinnamat, 
Hydrochlorid, F. 189,6°; wenn die Krystalle vorher nicht gepulvert werden, F. 178°. — 
fl-4-Morpliolinathrylphenylurethan, Hydrochlorid, F. 232,3°. — y-4-Morpholinpropyl- 
phenylurethąn, Hydrochlorid, F . 186,8°. — y-4-Morpholinpropyl-a.-naphthylurethan,
Hydrochlorid, F. 170,7°. (J. Arner. chem. Soc. 55. 2999—3000. Juli 1933. St. Louis, 
Missouri, W a sh in g to n  Univ.) B usch .

Gertrude Maud Robinson und Robert Robinson, Eine Ubersicht uber die Antho- 
cyanine. I II . Bemerkungen iiber die Verteilung der Leukoanlhocyanine. (II. vgl. 
C. 1933. I. 1290.) Ais Leukoanthocyanine bezeichnet R o s e n h e i m  (Biochemical J .

co'x J c <
CH©

H 0 3C -Ć <
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14 [1920]. 178) die Y on ihm zuerst in  jungen W einblattem aufgefundenen farblosen 
AnthocyaninYorstufen, die bei Einw. ron  starker HC1, auch bei Abwesenheit von O, 
in Farbstoffe ubergehen; nach RO SEN H EIM  sind diese Stoffe ais Glucoside der zu den 
Anthocyanidinen gehorigen Leukobasen anzuselien. Yff. haben inzwischen gefunden, 
da8 fast in  allen untersuchten Pflanzenteilen farblose AnthocyaninYorstufen enthalten 
sind. Der Xame Leukoanthocyanin (iin folgenden L. A.) soli beibehalten werden, 
obwohl die Verbb. der gleichen Osydationsstufe angehóren wie die Anthocyanine. Die 
L. AA. sind im aUgemeinen in Ggw. von 10—15%ig. wss. HC1 in der Kalte bestandig, 
wahrend alkoh. HC1 ron  gleicher u. selbst geringerer Konz. sie langsam in Antho- 
cyanidine umwandelt. Die Bestandigkeit gegen wss. EC1 schlieBt die Annahme von 
R 0S E X H E IM  aus, daB Saecharide von Anthocyanidinpseudobasen vorliegen. Die 
Veratherung des Carbinol-H durch Allylgruppen schiitzt die von Flavyliumsalzen ab- 
geleiteten Pseudobasen nicht gegen die Einw. ron  schwachen Sauren. So wird 0- 
Pentamethylcyanidinchlorid beim Yerd. einer alkoh. Lsg. mit absol. A- langsam unter 
Bldg. des Athylathers der Pseudobase (I oder U) entfarbt; bei Zusatz von ó%ig. wss. 
HC1 wird das Farbsalz rasch zuruckgebildet. Andere Anthocyanidine u. auch Antho
cyanine Yerhalten sich ahnlich; doch gehen die naturlich Yorkommenden in absol. A. 
nicht leicht in Pseudobasen uber. Yff. nehmen an. daB die L. A.A. in der Stellung
3,4 des Pyranringes die Gruppe —CH(OH)-CH{OH)— enthalten. Der unmittelbare 
Yorlaufer des Cyanidinchlorids ist danach III  (ringkettentautomer m it IY);t5ber- 
fuhrung in das Anthocyanidin erfordert Abspaltung von ELO: da das OH in 4 in /?- 
zu einer CO-Gruppe steht, wird dieser Yorgang leichter zu einem Flavyliumsalz fuhren 
ais zu einem Flavon. In  den Leukoanthocyaninen durften die OH-Gruppen Zueker- 
oder Saurereste tragen. — Die L. A. A. sind meistens 11. in W .; ein Teil wird indessen 
zunachst in  kolioider Lsg. erhalten u. ist nach dem Ausflocken unL In  diesen Fallen 
durfte das Y o r g e b i l d e t e  Anthocyanidin m it einem Polysaccharid Yerbunden sein (z. B . 
L. A. aus Eucalyptus marginata). — Zur eventuellen Identifizierung eines im Holz 
Y on Peltogynearten u. Y o n  Copaifera pubiflora aufgefundenen neuen Anthocyanid i n s 
wurden Rhamnetinidinchlorid (Y) u. 5-Methylathercyanidinchlorid (VI) synthetisiert.
Y entsteht durch Kondensation Y o n  4-Methoxy-2,tj-dioxybenza]dehyd u. o,3,4-Tri- 
osyacetophenon mittels HCł u. ist ident. m it Rhamnetinidinchlorid aus Rhamnetin. 
Die Yon M a l k i n  u .  X lE S K S S T E IX  (C. 1930. II- 2652) angegebene Formulierung des 
Rhamnetinidins a is  B is flaY y liu m sa lz  ist also zu Y erw erfen . Y I wird analog erhalten.

Y e r  s u  c h  e. Die Mehrzahl der untersuchten Pflanzenteile enthalt L. A. A., die 
heim Kochen m it 10° îg. HC1 in Cyanidin ubergehen. Ddphinidin  entsteht aus den 
L. A.A. ron  Mahagoniholz (Entandrophragema macrophyllum), Eucalyptus marginata,
E . teretieornis u. Ścolopendrium Y ulg are . Bel der WalnuB l ie f e r t  das L. A. aus d e m  
Endocarp ein 3-acyliertes Cyanidin. das die Rkk. des Delphinidins zeigt; das aus der 
Testa gibt (uber ein Acylcyanidin) Cyanidin. — E in Anthocyanidin, in  dem w a h r -  
scheinhch 6-OxycyanidimMońd rorliegt, bildet sich aus dem L. A. der Bucheckem 
<Fagus silY a tica ). des Schwarzdoms (Prunus spinosa; Kemholz) u .'d e r Eibe (Rinde u. 
Kemholz). Fe-Rk. Y io le tt;  d ie  Alkalifarbrkk. sind g e g e n u b e r  Cyanidin u. Delphinidin

O O

O

HÓ CH,0
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nach R ot verschoben. — Ein neues Anthoeyanidin, Peltogynidin, bildet sich aus den 
L. A. der Holzer von Copaifera pubiflora u. von verschiedcnen Peltogynumarten. Die 
Lsgg. der Salze sind iihnlich denen des Cyanidina blaulichrot, Ee-Rk. leuchtend blau, 
Lsg. in H 2S 04 rosa m it griiner Fluorescenz. Wird vom Delphindinreagens stark, 
vom Cyanidinreagens schwaeh aufgenommen. Dio Ahnlichkeit m it VI ist sehr groB, 
doch wird Peltogynidin im Gegensatz zu VI aus einer Lsg. in l% ig. HC1 dureh Amyl- 
alkohol nieht yollstiindig cxtrahiert. — Die N atur des von R o s e n h e i m  (1. c.) aus 
Weinblattern isolierten Pigments hat sich noch nieht sieher feststellen lassen. — 
Rhamnetinidinchlorid (V), aus co,3,4-Trioxyacetophenon, 4-Methoxy-2,6-dioxybenz- 
aldehyd u. HCi-Gas in Athylaeetat. Ident. m it dem Priiparat von ROBERTSON u. 
R o b i n s o n  (C. 1928. I. 350); wird dureh das Delphinidinreagens aus verd. Lsgg. voll- 
standig, dureh das Cyanidinreagens leichter ais Cyanidin extrahiert. Lsg. in H2S04 
rosa m it schwaeh griiner Fluorescenz. — 5-O-Methylcyanidinihlorid (VI), analog unter 
Anwendung von 2-Methoxy-4,G-dioxybenzaldehyd. Ist V sehr iihnlich, die Lsg. in 
Sodalsg. ist grunliehblau s ta tt blau, die grtine Fluorescenz der H 2S 04 ist stiirker. 
Pihrat, C22H 150 13N3, orangebraune Nadeln aus wss. Pikrinsaure +  etwas A. (Bio- 
chemical J . 27. 206—12. 1933. Oxford, Dyson Perrins Labor.) O s t e r t a g .

P. Karrer, R. Morf und O. Walker, Konstitution von a-Carolin. Das von Vff. 
kiirzlich in reiner Form isolierte a -Carotin (vgl. C. 1933. II. 1361) gibt bei der Ozonisation 
Geronsaure u. Isogeronsdure. Hieraus geht hervor, daB dio C. 1931. II. 451 vor- 
geschlagene Formel III fiir a-Carotin richtig ist. Die friiheren Verss., diese beiden 
Sauren zu isolicren, schlugen wahrscheinlich wegen der geringen Menge a-Carotin fehl. 
(Naturę, London 132. 171. 29/7. 1933. Zurich, Univ.) C o r te .

M. Mattucei, Ober die Bildung von Melhdmogłobin dureh Natrium- und Kalium- 
dichromat. (Vorl. Mitt.) Vf. fuhrte spektroskop, den Nachweis, daB das 0 2-lialtige 
Hamoglobin dureh Alkalibicliromat in sehr stark verd. Lsgg. in Methamoglobin iiber- 
gefiihrt wird. Betreffs EinfluB yon Zeit u. Chromatkonz. auf die Rk. siehe Original. 
(Boli. Soc. Eustach. 31. 121—28. 1933. Camerino.) G r i m m e .

Josef Klima, Zur Chemie der Flechłen. I I .  Alecloria ochroleuca Ehrh. (Vgl. 
S chóp f u . H e u c k , C. 1928. I. 1289.) 3 kg lufttrockener Flechte wurden mit Aceton 
erschopfend estrahiert. Der E xtrak t wurde m it PAe. behandelt. In  PAe 1. =  Anteil A, 
in PAe. unl. =  Anteil B. Anteil A  m it 5°/0ig. alkoh. KOH verseift. Aus dem Un- 
yerseifbaren wurde ein K W -stoff 6'30/ / c2, F . 65°, erhalten, daneben konnte die Ggw. 
eines sterinartigen Kórpers u. einer weiteren, noch nieht isolierten Verb. nachgcwiesen 
werden. Aus der m it verd. H 2S 04 angesauerten Seifenlsg. schieden sich Fettsauren 
aus, die nach H a z u ra  oxydiert wurden. Dabei wurde Diozyslcarinsaure, F . 128°, u. 
Tetraoxystearinsdure, F. 165°, erhalten. Die urspriingliehen Fettsauren sind also Ol- 
u. Linolsdure. Der Anteil B  ist gelbgriin, krystallin u. enthalt Barbatinsaurc u. Usnin- 
sdure. — Die m it Aceton erschopfte Flechte gibt an A. noch wenig Substanz ab. Der 
Extraktriickstand liefert mit h. W. einen Nd., dessen N atur noch nieht niiher 
bestimmt werden konnte (1. in Eg.). Das F iltra t davon wird m it Pb-Acetat geklart, 
mit HaS entbleit, stark eingeengt u. m it A. versetzt. Nach Monaten teilweise Krystalli- 
sation. Aus A. umkrystallisieren. F. 103°. Zus. 6'4/ / 10O4. Acelylderiv., C12H i8Oa. 
F. 75°. (Die FF. der beiden Verbb. weichen yon denen von Isoerythrit u. dessen Acetyl- 
deriy. ab, so daB Vf. keine Iden titat behaupten will.) Der sirupóse Anteil, aus dem 
sich die Krystalle abgesehieden hatten, enthielt noch Glucose u. Cholin. Extrahiertc 
man die Fleehte nach der A.-Behandlung noch m it W., so ging reichlich Liclimin  in Lsg. 
(Mh. Chem. 62. 209—13. Mai 1933.) W i l l s t a e d t .

Thos. J. Nolan und J. Keane, Salazinsaure und die Bestandteile der Flechte 
Lobaria pidmonaria. Zu den Abhandlungen yon A s a h i n a  u .  A s a n o  (C. 1933. I I . 
66. 720) bemerken Vff., daB sie die von genannten Autoren fiir Salazinsaure gefundeno 
Bruttoformel bestatigen kónnen, aber gegen die yorgeschlagene IConst.-Formel Be- 
denken haben. Denn Salazinsaure liefert m it CH3J  u. Ag20  ein Trimethylderiv., 
C18H9O10(CH3)3, u .  ein Pentamethylderiv. eines Hydr ais, ClaH9Ou (CH3)5. — Zu der 
Abhandlung von A s a h i n a  u .  Mitarbeitern (C. 1933. II. 1368) bemerken Vff. Folgendes: 
Die in der Grafsehaft Wicklow gesammelte Flechte Stieta pulmonaria (Lobaria pulmo- 
naria, Hoffm.) enthalt keine Gyrophorsaure, sondem: 1. Einen 5-wertigen Alkohol, 
vermutUch Arabit, F. 102°; Acełat, F. 74—75°. 2. Eine Saure, wrelche aber nieht dio 
Stictinsaure von A s a h i n a  z u  sein scheint; Analysen stimmen auf CleHu Oe; Acelat, 
F. 239°. (Naturę, London 132. 281. 19/8. 1933. Dublin, Univ.) L i n d e n b a u m .

XV. 2. 142
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S. Kuwada und T. Matsukawa, Uber die Identitat der Sicertiasdure mit Oleanol- 
saure. Vff. haben festgestellt, daB die von K a riy O N E  u . MATSUSHIMA (C. 1 9 2 7 . I .  
2660) aus dem K raut von Swertia japoniea isolierte Szoerliasaure m it der Oleanolsdure 
ident. ist (vgl. W i n t e r s t e i n  u. S t e i n ,  C. 19 3 2 . II. 3249 u. fruher). — Swcrtiasdure, 
C30H48O3, aus absol. A. Nadeln, F. (korr.) 310° (Zers.). K-Salz, C30H 17O3K, Nadeln. 
Methylester, C31H 50O3, aus Chlf.-CH3OH Nadeln, F. (korr.) 203°. Diacetylderw., C34H520 5, 
aus Acetanhydrid Nadeln, F. (korr.) 320°. Monoacetylderiv., C32H 50O4, aus A. oder 
CH3OH Nadeln, F. (korr.) 263-265°. Benzoylderiv., C37H 520 4, aus Chlf.-CH3OH 
Nadeln, F. (korr.) 265°. Acetylswertiasduremethylester, C33H520 4, aus CH3OH Tafeln,
F. (korr.) 223°. Benzoylswertiasduremethylester, C38H540 4, aus Chlf.-CH3OH Schuppen,
F. (korr.) 269—270°. Swertiasaurebromlacton, C30H47O3Br, aus Chlf.-CH3OH Nadeln, 
Zers. (korr.) 239°. (J. pharmac. Soc. Japan 53. 129—31. Juli 1933. [Orig.: japan. 
Ausz.: dtsch.]) L in d e n b a u m .

H. L. Haller, Rotenon. 25. Die Synthese von Tetrahydrotubanol und Tetrahydro- 
lubasaure. (24. vgl. C. 19 3 3 . I. 1784.) Tetrahydrotubanol wurde in der 1. e. kurz an- 
gegebcnen Weise synthetisiert. Durch Kochen mit NaHC03 wurde daraus Tetrahydro- 
tubasaure erhalten. — Bei der Darst. des ais Ausgangsmaterial notwendigen 2-Nitro-
6-mełhoxybenzonitrils nach L o b r y  DE B r u y n  (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 2  [1883]. 
210) extrahiert man das Rk.-Prod. besser mit Bzl. ais mit Chlf. — 2,6-Dimethoxy- 
phenylisóbutylketon, C13Hls0 3, durch Umsetzung von 1 Mol. 2,6-Dimethoxybenzonitril 
m it 2,5 Mol. (CH3)oCH-CH2-MgBr in sd. Toluol u. Vcrseifung des entstandenen Imids 
m it HC1 (Einzelheiten s. Original). Kp.j 136°; gibt weder Semicarbazon, noch Oxim.
2,G-Dimethoxyisoamylbenzol, C13H 200 2 (im Original irrfciimlich C13H 1S0 3), aus 2,6-Di- 
methoxyphenylisobutylketon m it amalgamiertem Zn u. HC1 (1:1). Kp.j 102°. Da- 
neben entsteht 2,7-Dimethyl-4,5-bis-[2,6-dimethoxyphe?iylJ-octan (?),  C26H 380 4, Kry- 
stalle aus CH3-0H , F. 188°. — 2,6-Dioxyisoamylbenzol, Tetrahydrotubanol, CnHioO2>
aus der Dimetlioxyyerb. durch Kochen m it H J  oder durch Einw. von A1C13 in sd. 
Toluol. Krystalle aus Bzl.-PAe., F. 83°. Liefert beim Kochen m it NaHC03-Lsg. 
Tctrahydrotubasaure, F. 206°, aus Bzl. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3032—35. Juli 
1933.) Os t e r t a g .

F. B. La Forge, Rotenon. 26. Synthese der Multersubslanzen einiger cliarakte- 
ristischer Rotenonderivate. (25. vgl. vorst. Ref.) 2,2'-Dioxydesoxybenzoin (I), die 
Muttersubstanz des Derritols, ist bisher nicht beschrieben. Vf. versuehte zunachst, es 
durch Entmethylierung von 2,2'-Dimethoxydesoxybenzoin darzustellcn; hierbei ent- 
standen aber nur geringe Mengen der Anhydroverb. II. Es wurde dann gefunden, 
daB 2,2'-Dimethoxybenzoin durch Zn u. Alkali leicht zur Desoxyverb. reduziert werden 
kann; daraufhin wurde I  aus 2,2'-Dioxybenzoin dargcstellt. Dieses erhalt man durch 
Benzoinkondensation von Methoxymethylsalicylaldehyd u. Abspaltung der Methoxy- 
methylgruppen. lunterscheidet sieli yomDerritol hauptsachlich durch die gleichmaBigere 
Rk.-Fiihigkeit der beiden OH-Gruppen; die zwischen 2 Substituenten stehende 2'-OH- 
Gruppe des Derritols ist ziemlich reaktionstrag. -— Bei der Kondensation von I  mit 
je 1 Mol. NaOCoIL, u. Bromessigester konnte eine derDerrissaure analoge Monoearbon- 
siiure, ein Isomeres davon oder eine Dicarbonsaure entstehen; indessen wurde eine 
von II abgeleitete Carbonsaure III erhalten. Bei der Einw. von 2 Moll. NaOC2H s u. 
1 Mol. Bromessigester entstand auBerdem in betriichtlicher Menge eine Verb. C16H 100 3, 
die ihre Bldg. der Abspaltung von 2 H ,0  aus der intermediar entstehenden Saure IV 
verdankt u. ais das dem Dehydrorotenon analoge a-Benzopyrano-y-benzopyron V auf- 
zufassen ist. Analog dem Verh. des Dehydrorotenons gibt V bei der Hydrolyse mit 
Alkali unter Aufnahmc von 2 H„0 IV, das gesuchte Analogon der Derrissaure. IV ist 
nur auf diesem Wege zugiinglich. Wie Dehydrorotenon wird V dureh katalyt. Hydrie- 
rung nicht yerandert. Alkal. H 20„-Lsg. oxydiert IV zu VI, dem Analogon der Derr-

I  !HO• C,jH4■ CHS• CO• C6H4• OH2' III  C6H4< CH> c-C 6H1.0-CHł .C0sH
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sdure. — Rolenonon entsteht boi der Einw. von Athoxalylchlorid auf Derritol in Pyridin. 
Analog erhalt man aus I  das a-Benzopyrono-y-benzopyron VII. Wahrend Rotenonon 
gelb gefarbt ist, ist VII unerwarteterweise farblos. Im  AnschluB daran werden einige 
Verbb. besehrieben, die bei erfolglosen Verss. zur Darst. der dem Rotenon analogen 
Verb. V n i  erhalten wurden.

V e r s u c h e .  2,2'-Dimethoxydesylchlorid, C10H 15O3Cl, aus 2,2'-Dimethoxy- 
benzoin u. k. SOCl2. Krystalle aus ĆH3-0H , F. 87°. 2,2'-Dimethoxydesoxybenzoin, 
C16H160 3, durch Red. von 2,2'-Dimethoxydesylchlorid oder -benzoin m it Zn-Staub 
u. wss.-alkoh. KOH. Krystalle aus PAe., F. 57°. — Anhydro-2,2'-dioxydesoxy- 
benzoin, Ci4H 10O2 (II), durch Kochen von 2,2'-Dimethoxydesoxybenzoin m it 50°/oig- 
H J  u. Phenol oder aus 2,2'-Dioxydesoxybenzoin u. P 20 5 in sd. Toluol. Krystalle aus 
verd. A., F. 95—98°. Gibt keine FeCl3-Rk. — Salicylaldehydmethoxymcthyldther, aus 
Na-Salieylaldehyd u. Chlormethyliither in Toluol bei gewóhnlicher Temp. (Verbesse- 
rung des Verf. von H o e r i n g  u. Baum, D .R .P. 209 608 [1909]). K p.u  128—130°. 
Liefert m it KCN in sd. 50°/o>g- A. 2,2’-Dioxybenzoinbismethoxy>nethyldt/ier, C18H 20O„„ 
Kp.j 200—210°. Daraus durch Kochen m it 50°/oig. Essigsaure u. etwas H ,S 0 4 
2,2'-Dioxybenzoin, C14H 120 4, Krystalle aus Bzl., F . unscharf 142—149°, FeCl3-Rk. violett. 
2,2'-Dioxydesoxybenzoin, C14H ,20 3 (I), durch Red. von 2,2'-Dioxybenzoin m it Zn- 
Staub u. wss.-alkoh. KOH. Krystalle aus Bzl., F. 104°, FeCl3-Rk. dunlcelviolett. 
Gibt mit P 20 5 in sd. Toluol II. — Anhydro-2-oxy-2'-carboxymethoxydesoxybenzoin, 
C16H120 4 (III), aus I I  oder I  m it Bromessigester u. 1 Mol. NaOC2H5. Krystalle aus 
Bzl., F. 170°. — a-Benzopyrano-y-benzopyron, C16H 10O3 (V), aus I  m it Bromessigester 
u. 2 Moll. NaOC2H5. Sehwach gelbe Stabchen aus 90°/oig. A., F. 135°. Liefert beim 
Kochen m it Zn-Staub u. wss.-alkoh. KOH 2-Carboxymethoxy-2'-oxydesoxybenzoin, 
C16H140 6 (IV), F. 129° aus Bzl., FeCl3-Rk. violett. Daraus m it 30%'g- H 2Ó 2 in sd. 
5°/0ig. KOH 2-Carboxymethoxyphenylessigsdure, C10H 10O5 (VI), KrystaUe aus Dibutyl- 
ather. F. ca. 154° (Literatur 158°). — a-Benzopyrono-y-benzopyron, C16H 80 4 (VH), 
aus I u. Athoxalylchlorid in Pyridin. Nadeln aus A., F. ca. 240° (Zers.). — Disalicyl- 
aldehyddtliylenather, C1GH 140 4, aus Na-Salicylaldehyd u. C2H 4B i2 (im Original irrtiim- 
lich C2H 2Br2) in absol. A. Krystalle aus Bzl., F. 130°. Oxim, C16H 160 4N2, F. 170° (aus 
50°/oig- A.). 2,2'-Dioxybenzoindthylenather, C16H 140 4, aus Disalicylaldehydathylen- 
ather u. KCN in verd. A. F. 165° (aus A.). Acetylverb. C18HX60 5, F. 165° (aus A.). 
2,2'-Dioxybenzildthylendther, ClcH 120 4, aus dem Benzoinather u. F E H L IN G sch e r Lsg. 
Stabchen, F. 200°. Gibt keine Ketonrkk. 2,2'-Dioxydesylchloriddthylendther, C16H 130 3C1, 
aus dem Benzoinather u. SOC1,. Krystalle aus CH3-0H , F. 105°. (J. Amer. chem. 
Soc. 55. 3040—48. Juli 1933. Washington, Bureau of Chemistry and Soils, Insecticide 
Dmsion.) OSTERTAG.

I. S. Jaitschnikow, Die Bindung des Jods durch Casein. Die grarim etr. Best. der 
Aufnahme von Joddampfen durch Casein zeigte, daB nach 1660 Tagen kein Gleich
gewicht eingetreten ist. Es laBt sich nicht entscheiden, ob Adsorption oder Ver- 
bindungsbldg. vorliegt. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 3 (65). 1—4. 1933.) B e r s i n .

Mitsunori Wada, Isolierung von Citrullin, ó-Carbaminylomithin, aus den tryp- 
lischen Verdauungsprodukten des Caseins. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 9. 45—48. 
April/Juni 1933. — C. 1933. I. 1953.) L i n d e n b a u m .

Mitsunori Wada, Ober Prolysin, a-Amino-e-hydantoincapronsaure, ein neues 
Abbauprodukt des Eiiceifles. I. Bei der Isolierung des Citrullins aus den trypt. Ver- 
dauungsprodd. des Caseins (C. 1933. I. 1953) h a t Vf. noch eine andere Substanz beob- 
aehtet, welche die fiir Harnstoffgruppen charakterist. ScillFFsehe u. ferner dio E h r l i c h - 
sche Rk. gibt u. gegen Sauren bestandiger ist ais Citrullin. Sie entsteht auch bei vor- 
siehtiger Verdauung des EiweiBes durch verd. Sauren; besonders geeignet ist alkoh. 
HC1. Es ist Vf. gelungen, die Substanz zu isolieren. Sie besitzt die Zus. C8H ,30 4N3 
u. wird durch sd. konz. Sauren oder Alkalien g la tt zu Łysin, NH2- [CH2]4-CH(NH2)- 
C02H, hydrolysiert. Da sie somit eine Vorstufe des Lysins im EiweiBmol. zu sein 
seheint, bezeiehnet sie Vf. ais Prolysin. Durch folgende Abbaurkk. u. Umwandlungen 
lieB sich zeigen, daB Prolysin Formel I  einer a.-Amino-e-hydantoincapronsaure [richtiger: 
a-Amino-<5-hydantoylvaleriansaure; d. Ref.] besitzt: Durch H J  Red. u. Hydrolyse 
zur a-Aminopirndinsaure, C02H-CH(NH2)-[CH2]4-C02H, u. weiter zur Pimelinsaure. 
Durch Ba(OH)2 bei Raumtemp. Hydrolyse zur a.-Am.ino-x'-ureidopimelinsdure, C02H- 
CH(NH CO-NH2)-[CH2]3-CH(NH2)-C 02H, u .  weiter zur a ,a '-Diaminopimelinsdure, 
C02H-CH(NH2)- [CH2]3-CH(NH2)-C 02H. Durch BaC03 +  H2S Hydrolyse zur a-Amino-

142*
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a'-ureidopimelinsaure u. we i ter zu Hamstoff u. a-Aminopimelinsaure. Durch Oxydation 
m it HNOa bei Raumtcmp. Błdg. von Pardbansaure. Durch Kondensation m it Harn- 
stoff Bldg. von Trimethylendihydantoin (II), welches durch Erhitzen mit Ba(OH)2 zu 
Cadaverin, NH2 ■ [CHJj • NH,, aufgespalten wird. Analog kondensiert sich a-Amino
pimelinsaure m it Harnstoff zur e-H ydanloincapronsaure [richtiger: <5-Hydantoyl- 
valeriansaure; d. Ref.], welche durch sd. Ba(OH)2 zur e-Aminocapronsaure hydrolysiert 
wird. Durch Jodierung von I  werden 2 H  substituiert.

CO------ CH • CH, • CII, • CH, • CH • CO,II CO------ CII • CH, • CH, • CH, • CH------- CO
ŃH-CO-^H I  ŃH, Ń eLCO-ŃH I I  NH-CO.NH

Isolicrung von I : Gelatine m it HCl-gesatt. 60°/0ig- A. 8 Stdn. gekocht, m it NaOH 
in 50%ig. A. neutralisiert, eingeengt, F iltrat zum Sirup Terdampft, m it CH3OH ge
fallt. Nd. in W. gel., m it AgN03 u. Ba(OH)2 fraktioniert gefallt, F iltrat m it Ba(OH)2 
auf pn =  5,8 gebracht, nach 24 Stdn. Nd. isoliert, in 50°/0ig. A. durch H 2S 04 u. H2Ś 
von Ba u. Ag befreit, eingedampft, mit CH3OH u. A. gewaschen, dann iiber das Cu-Salz 
gereinigt. WeiC, krystallin, Zers. 222°, 11. in W. (lackmusneutral), sonst unl. Wird 
aus konz. Lsg. durch Phosphorwolframsaurc gefallt, nicht durch Phosphormolybdan- 
saure oder bas. Pb-Acctat, aus alkal. Lsg. durch Hg-Salze. AgN03 gibt in barytalkal. 
Lsg. von ph =  5,6—6,8 hellgelben Nd., nicht in saurer oder ammoniakal. Lsg. Cu-Salz, 
(C8H 120 4N3)2Cu, hellblau, krystallin, F. 260°, sil. in W., sonst unl. Pikrał, gelbe Platt- 
chen, F. 122°. I  bildet m it Xanthydrol ein krystallines Xanthylderiv. Zahlreiche 
Farbrkk. von I  sind angegeben. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 9. 49—53. April/Juni 
1933. Tokio, Univ.) L in d e n b a u m .

Swigel Postemak und Theodore Posternak, Uber den phosphorhalligen K em  des 
Hechtichthulins. Friiherc Unterss. (C. 1927. II. 93. 192 8 .1. 211) wurden auf ein Vitellin 
von Fischeiern (Ichthulin) ausgedehnt. Hechteier m it sd. A. extrahiert, Ruckstand (rohes 
Ichtulin) in 0,2% HC1 enthaltendem A. 24 Stdn. m it Pcpsin bei 40° behandelt, Nd. 
in sodaalkal. W. gel., nach Zusatz von Rinderpankreas 48 Stdn. auf 40° erwiirmt, 
mit Essigsaure angesauert, F iltrat mit Pb-Acetat gefallt, Pb-Salze m it Soda zerlegt, 
Lsg. m it A. fraktioniert gefallt. Das Prod. m it dem hochsten P-Geh. enthielt 29,14% C, 
4,92°/0 H, 9,19% N u. 12,63% P  (Amino-N =  2,52% des Gesamt-N). Diese Polypeptide, 
welche Ichthyotyrine genannt werden, sind den Ovotyrinen ahnlich, wl. in W., unl. in 
organ. Solventien; Alkalisalze li., Erdalkali- u. Sehwermetallsalze unl.; Biuret- u. 
M oL ISC H rk . positiy, M lLLON- u. Xanthoproteinrk. negativ. Nach 24-std. Kochen 
mit 35%ig. H2S04 war die Verteilung des N (in %  des Gesamt-N) folgende: 3,4 Humus- 
N, 19,7 Ammoniak-N, 20,1 Diamino-N. 100 g Ichthyotyrin lieferten 39,2 g H3POit 2,3 g 
N H 3, 6,4 g Brenzlraubensaure, 4,6 g Arginin, 26,1 g l-Serin. NH3 u. Brenztrauben- 
siiure sind durch Entaminierung des Serins gebildet worden. Die H3P 0 4 ist zweifellos 
m it dem Serin kombiniert, denn mildere Hydrolyse m it 15%ig. H 2S04 ergab Peptide, 
welche nach volliger Hydrolyse nur H 3P 0 4 u. Serin, daneben NH3 u. Brenztrauben- 
saure, lieferten. Die Ichthyotyrine zeigen auch die friiher (C. 1928.L I.'1335) angegebene 
allgemeine Rk. der Tyrine. Die bisher in allen Phosphoproteiden aufgefundene Serin- 
phosphorsaure muB eine wichtige Rolle im Stoffwechsel der Wirbeltiere spielen. (C. R. 
hebd. Sćances Acad. Sci. 197. 429—30. 31/7. 1933.) L i n d e n b a u m .

Ernst Spath und Herbert Holzen, Uber pflanzliclie Fischgifte. V. Mitt. Die 
Konstitution des Imperatorins (aus Imperaloria Ostrulhium). (IV. vgl. C. 1933. II. 883.) 
Es wird die Konst. eines neuen Inhaltsstoffes der Meisterwurz (Imperatoria Ostruthium) 
festgestellt, fiir den der Name Imperatorin (III) verwendet wird, der friiher von OSAN 
(Arch. Pharmaz. 37 [1831]. 346) fiir das aus der Drogę gewonnene Stoffgemiseh ver- 
wendet u. von H e r z o g  u. K r o h n  (Arch. Pharmaz. 247 [1909]. 553) aus der L iteratur 
gestrichen wurde.

V e r s u e h e. Imperatorin, C16II140 4 (HI); weiBe Krystalle, aus absol. A., F. 102°; 
opt. inakt.; unl. in W., 1. in organ. Solvenzien; Best. des akt. H  nach ZER EW ITIN O FF 
negativ; unl. in wss. KOH, 1. in 10%ig. CH3OH-KOH m it gelber Farbę; sclieidet sich 
daraus nicht aus, wenn die Lsg. nach Verdiinnen m it W. vom CH,OH im Vakuum be
freit wird; nach Ansauern m it HC1 (10°/oig.) u. Eindampfcn der A.-Lsg. bleibt Im pera
torin zuriick. — Gibt beim Hydrieren m it Pd-Tierkohle (20°/oig.) in Eg. eine Verb. 
Cn H 10Oit wl. in A.; 1. in k. verd. KOH; aus A., F. 128°; bei ihrer Bldg. ist der Komplex 
C6H 9 im Verlauf der Rk. abgespalten worden; gibt m it Diazomethan einen Ather 
Cl2Ń 120 1; Kp.0>001150°. Neben der Verb. C^HipOj entsteht bei der Hydrierung Hexa- 
hydroimperatorin, C15H 20O4; F. 85°; 11. in A. — Das rolie Hydrierungsprod. gibt mit
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H N 03 (D. 1,4) bei Zimmertemp. Ozalsdure, die^uclTausJImperatorm +  H N 03 entstcht, 
u. Bernstcinsaure. — Imperatorin gibt mit 8% ig. H20 2 in Eg. bei 80° Furan-2,3-dicarbon- 
saure, C0H 4O5, die ais Dimethylestcr C8H80 5, F. 35°, identifiziert wurde. — Imperatorin 
gibt in 10%ig. CH3OH-KOH +  W., naoh Abdampfen des A. l° /0ig. KMn04-Lsg. 
(6 O-Atome) a-Oxyisobuttersdure, F . 75—76°. — Imperatorin gibt in Eg. +  Cr03V bei 
Zimmertemp. +  10°/„ig. NaOH nach Dest. +  Benzaldehyd u. 10%ig. NaOH Dibenzal- 
aceton. — Imperatorin gibt m it Eg. u. konz. H 2S04 bei Zimmertemp. eine krystallin. 
Vcrb. A, aus dem F iltrat von A. +  W. einen Korper B, aus dem F iltrat von B  +  NaOH, 
Dest. der alkal. Lsg. m it W.-Dampf, Extraktion des Destillats m it A. u. Dest. des 
A.-Extraktes bei 50 mm u. 80 — 90° Verb. C. — Ktjrper A  ist eine Verb. Cn HtO., (I), aus 
Aceton-A., Sublimierung bei 0,002 mm u. 205—210° u. Umlosen aus A., F. 243—244°; 
11. in KOH. Gibt mit Diazomethan einen Methylather, der ident. ist m it Xanthotoxin, 
C12Hs0 4 (II); F. 143—144°. — Korper B  ist das Acetylderiv. von I, Verb. Cn He0 5, aus 
Aceton, F. 174—175°, u. gibt bei Verseifung mit H 2S04 (1: 2) bei Siedetemp. Verb. I. — 
Verb. I  gibt bei der Schmelze m it einem Gemiseh von KOH -f- NaOH bei 205 — 210° 
ein Gemiseh von 2 Sauren, die in Form ihrer Trimethylather ais Pyrogallolcarbonsćiure 
(2,3,4-Trioxybenzoesaure) u. Gallocarbonsaura (4,5,6-Trioxybenzol-l,3-dicarbonsaure) er- 
kannt wurden. — Verb. C besteht aus einem ungesatt. Alkohol u. seinem Essigsaureester; 
das Rohprod. wurde verseift, katalyt. hydriert u. m it Trinitrobenzoesauro yerestert; 
dabei entsteht das Trinitrobmzoylderm. des Isoamylalkohols, C12H 130 8N3, aus Ł ,  F. 125 
bis 126°. — Kleine Mengen Imperatorin konnen bei gutem Hochvakuum unveriindcrt 
dest. werden. Bei der Dest. bei etwas hóheren Drucken (0,5 mm) u. 200—205° wird das

CO

C H % H : C < ^

Imperatorin (III) zu Alloimperalorin, CjeWiiO.) (I\r), 
prr isoinerisiert; hellgelbe Krystalle, nach Sublimierung

C H ,-C H :C < Q g 3 bei 0,001 mm u. 205-215°, aus A., F. 233°; I. in
1 CH 3 Alkali. — Gibt mit Diazomethan einen Methylather,

f Cl7H 10O4, F. 113,5°. — IIexahydroalloimperatorin, 
I IV  C16H 20O4, Bldg. bei der katalyt. Hydrierung m it Pd-

^  ' Tierkohle in Eg.; aus A., F. 129°. — Dieses gibt mit
0  OH H N 03 (D. 1,4) unter Kiihlung Oxalsaure, Bernstein-

saure u. Isocapronsaure (y-Methyl-n-va.leriansav.re), 
die ais Phenylhydrazid, C12H 18ON2, identifiziert 

wurde; geht bei 0,004 mm u. 140° iiber; aus A.-PAe., F. 140°. — Alloimperatorinmethyl- 
rither gibt in CH3OH +  KOH auf dem W.-Bade, +  W., Entfernung des Alkohols im 
Vakuum, Ansauern m it HC1 u. Extrahieren mit A. das Ausgangsmaterial zuriick. — 
Alloimperatorin gibt in 2l/ 2% ig. NaOH +  8% ig. H 20 2 Furan-2,3-dicarbonmure, F. 222 
bis 223°, u. bei der Oxydation m it Cr03 Aceton. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1137—45. 
2/8. 1933.) B u s c h .

Ernst Spath und Ludwig Kahovec, Uber pflanzliche Fischgifte. VI. Mitt. Die 
Konstitution des Isoimperatorins (aus Imperatoria Ostruthium). (V. vgl. vorst. Ref.) 
Aus dem Wurzelstock von Imperatoria Ostruthium wurde ein bisher nicht beschriebener 
Naturstoff isoliert, das Isoimperatorin, C16HI40 4; aus BzL, F. 109°; ist isomer mit dem 
in vorst. Arbeit beschriebenen Imperatorin, u. hat nach den erzielten Ergebnissen die 
Formel II; Best. des akt. H  nach ZEREW ITIN O FF negativ. — Nimmt bei der katalyt. 
Hydrierung mit 20°/oig. Pd-Tierkohle in Eg. die 3 hydrierbaren Doppelbindungen ent- 
sprechende Mcngc H 2 auf; der Naturstoff ist opt. inakt.; in k., wss. Alkalien bei kurzerer 
Einw. nicht merklich 1., entsprechend der Abwesenheit von sauren OH-Gruppen; nach

C I I j -C H : C < p n s C H ,.C H ------- C < S P , 3
O C H , ' 0H 3  A C H ->
i C II ?  CH  ^  C H  0

^ > l C H  H C r - ^ ^ i ^ C H  HCn----- tî N ^ C H
CO l i c i  J L  J c o  h o [ ~ . ^  J c o

u  o
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dem Losen in CH3OH-KOH bleibt es aueli dann gel., wenn nach Zusatz von W. der A. 
entfernt wird; aus dieser Lsg. wird es dureh Sauren, aueh dureh C02 unverandert ge- 
fallt. Das hydrierte Prod. gibt m it H N 03 (D. 1,4) bei Zimmertemp. Oxalsaurc u. Bern- 
stcinsdure. — Isoimperatorin gibt in absol. CH3OH +  Na-Methylatlsg. u. (CH3)2S 04 
cincn Ester, der nach dem Verseifen eine Saure C'17J /180 5, E. 117,5°, m it einer ĆH30- 
Gruppe gibt. — Die H N 03-0xydation des nieht hydrierten Naturstoffes gibt keine 
Bernsteinsaure. — Isoimperatorin gibt in 4°/0ig. CH3OH-KOH nacli Entfernen des 
CH30 H  im Vakuum mit 8°/0ig. H 20 2 bei 60° Oxalsaure; aus dem Gemisch der Abbau- 
prodd. konnte Furan-2,3-dicarbonsaure isoliert werden. — Isoimperatorin gibt m it Eg.- 
H 2S04 ein Phenol vom E. 277° (Zers.), das bei der Methylierung m it Diazomcthan 
Bergaptm, C12H 80 4 (I), gibt; aus CH3OH, F. 188—189°. — Neben dem Phenol entsteht 
ein ungesatt. Alkohol bzw. dessen Essigsaureester; das Gemisch des ungesatt. Alkoliols 
m it seinem Ester gibt nach der katalyt. Hydrierung u. Verseifung des Hydrierungsprod. 
m it IvOH Isoamylalkohol, der ais Trinilrobenzoylderw. identifiziert wurde. Bei der Oxy- 
dation von Isoimperatorin mit Cr03 in Eg. entsteht Aceton. — Isoimperatorin gibt in 
Chlf. m it Benzopersaure unter Eiskiihlung Ozypeucedanin (III); F. 141 — 142°. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 66. 1146—50. 2/8. 1933.) B uscn .

Ernst Spath und Alfred von Christiani, Ober pflanzliche Fischgifie. VII. Mitt. 
Die Konstitution des Ostruthols (aus Imperatoria Ostruthium). (VI. vgl. vorst. Ref.) Fur 
das von H e e z o g  u . K r o h n  (Areh. Pliarmaz. 2 4 7  [1909]. 553) aus Imperatoria Ostru
thium gewonnene Ostruthol wird anstatt der von diesen angenommenen Bruttoformel 
C21H 24Ó8 die Formel C21H 220 7 festgestellt, u. nachgewiesen, daB es der Angelicasdure- 
ester des Oxypeucedaninhydrats I I  ist; von den fiir diesen in Frage kommenden Formeln IV 
u. V ist der Formel IV der Vorzug zu geben, da die Veresterung sekundarer OH-Gruppen 
weit leichter vor sich geht ais die von tertiaren OH-Gruppen, u. da wciter Ester tertiarer 
Alkohole bei hoherer Temp. in der Regel unter Abspaltung eines Mol. Saure in Verbb. 
mit olefin. Doppclbindung iibergehen, Ostruthol sich aber ohne merkliche Veranderung 
im Hochvakuum dest. liefl. — Bemerkenswert ist, daB das Ostruthol der Angelicasaure- 
ester des opt. akt. Oxypeucedaninhydrats ist, wahrend sich das in der gleichen Pflanze 
yorkommende Oxypcucedanin ais das dem opt. akt. Oxypoucedaninhydrat entsprechendo 
Athylenoxyd erwiesen hat.

* /C H 3
CH(OR,) • Cf-Ofi, O • CH, • CO • CH(CH3)2

\C H S | CH
ii— r r ^ V ^ v iCH
n i  i j c o

O o
R, u. R, =  II: I I  R, =  II; R, =  CO-C(CH3):CH-CH3: V

R, == H ; R t =  CO• C(CH3) : CH • CH3: IV 
V e r s u c h e .  Ostruthol, C21H220 7 (IV); aus Bzl., F. 136 —137°; K p .0,015 225°; 

[cc]d15 =  —18,3° (0,0348 g in 0,2579 g Pyridin; [a]n22 =  +8,36° (0,5861 g zu 10 ccm in 
Aceton); geht bei kurzem Ausschutteln einer ath. Lsg. m it 1 °/0ig. NaOH nieht in die wss. 
Phase; weder m it C02, noch beim Ansauern m it HC1 tr it t  eine Abscheidung ein; beim 
Erhitzen in CH3OH-KOH auf dem W.-Bade tr itt  nach Befreiung der Lsg. im Yakuum 
von CH3OH u. Aufnehmen m it W. beim Einleiten von C02 ein Nd. auf, der dureh wss. 
KOH nieht in der Kalte, wohl aber beim Erhitzen in Lsg. geht. — Bei der Oxydation 
von hydriertem Ostruthol m it H N 03 (D. 1,4) (das Hydrierungsprod., das die 3 Doppel- 
bindungen entsprechende Menge H 2 aufgenommen hat, ha t F. 139—140°) entsteht 
Oxalsaure u. Bernsteinsaure. — Ostruthol gibt bei Oxydation m it IvMn04 in alkal. Lsg. 
a-Oxyisobultersaure. — Bei der Oxydation von Ostruthol m it 5°/„ig. H 20 2 in alkal.-wss. 
Lsg. entsteht Furan-2,3-dicarbonsaure. — Bei der Verseifung des Ostruthols m it KOH- 
CH3OH bei Siedetemp. entsteht Angelicasaure, C5H80 2, F . 43°, die dureh Hydrieren 
u. Uberfuliren in das Plienylhydrazid der Athylmethylessigsaure, sublimiert boi 0,015 mm 
u. 150—170°, F., aus A.-PAe., 103 — 104°, identifiziert wurde. Ais zweites Spaltstuck 
bei der Verseifung von IV entsteht Oxypeucedaninhydrat, C16H 16O0 (II); aus A. u. CH3OH- 
W., F. 131°; [«]D21 =  +18,9° (0,3067 g m it Aceton zu 10 ccm). — Ostruthol gibt m it 
Essigsaureanhydrid bei Siedetemp. Monoacetylostruthol, C23H 240 8; aus CH3OH-W. (2: 1) 
u. A., F. 125°. — Ostruthol gibt m it Eg. +  konz. H2S04 bei Siedetemp., Zufiigen von 
Essigester u. Methylieren mit Diazomcthan Bergapten, C12H 80 4; aus CH3OH, F. 188
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bis 189°. — Das bei 131° schm. (-f-) - Oxypeucedaninhydrat gibt m it P20 5 in sd. Toluol 
eine bei 147 — 148° schm., opt.-inakt. Vcrb., die m it dem Isooxypeucedanin (III) von 
S p a t h  u . K l a g e r  (I. e.) ident. ist. (Ber. dtseh. chem. Ges. 6 6 . 1150—56. 2/8. 1933. 
Wien, Univ.) B usch .

[russ.] Alexantler Alexanclrowitsch Iwanow, Gewinnung von weinsauren Vorbindungon.
Moskau-Leningrad: Snabtcchisdat 1933. (72 S.) Bbl. 1.50.

E. Biochemie.
S. C. Brooks, Aufspeicherung ron Ionen in  lebenden Zellen. Die Theorie des Vfs. 

(Protoplasma 8 [1929]. 399; vgl. C. 1930. I. 1480) wird gegeniiber Einwanden yon 
B r ig g s  (C. 1931. I. 629) verteidigt. Im  Ealle yon Valonia wiirdc die Theorie von 
B r ig g s  zur Erklarung der Beobachtungen unmógliclio Yoraussetzungen erforderlich 
machen. (Naturę, London 132. 97—98. 15/7. 1933. Univ. of California.) Y a lk o .

G. E. Briggs, Aufspeicherung von Ionen in  kbenden Zellen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Polemik. (Naturę, London 132. 98. 15/7. 1933. Cambridge, Botany School.) V a l k o .

Fr. Axmacher, Die Beeinflussung ron Zell- bzw. Organfunktionen durch organische 
Farbstoffe. IV. Mitt. Zur Frage der Farbsloffaufnahme durch die lebende Zelle (Hefe). 
(III. vgl. C. 1933. I I . 731,) Die bas. Diphenylaminfarbstoffe: Methylenblau, Nilblau, 
Toluidinblau, Neulralrot u. Triphenylmethanfarbstoffe: Methylriolełt, Methylgrun,
Anilinblau, Saurefuchsin werden im Gegensatz zu den Diazofarbstoffen: Trypanblau, 
Trypanrot, Bordeaux extra von lebender, obergariger Getrcideprefihefe aufgenommen. 
Werden dio Hefezellen durch Erhitzen abgetótet, so nehmen sie nicht nur die Diphcnyl- 
amin- u. Triphenylmethanfarbstoffe in yermelirter Menge auf, sondern nehmen auch 
dio Diazofarbstoffc auf. Dio Ergebnisse eines Ausschuttelungsvcrf., das zur Klarung 
des Aufnahmemechanismus horangezogen worden war, lieBen auf das Vorliegen von 
Adsorptionsprozessen schlieBen. E in sicherer Bewcis fiir dio Annahme, daB sich dio 
Farbstoffaufnahme auf die Zelloberflache beschrankt, lieB sich nicht gewinnen. Der 
Vergleich von TeilchengroBe u. Oberflachenaktivitat der Farbstoffe m it dereń Auf- 
nahme durch die Zellen ergab kein sicheres Unterscheidungsmerkmal fiir das ver- 
schiedene Aufnahmevermógen bzw. die Nichtaufnahme der Diazofarbstoffc durch 
lebende Hefezellen. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 171- 289 
bis 310. 22/7. 1933. Dusseldorf, Pharmakol. Inst. d. Bied. Akad.) M a h n .

James Basset und M.-A. Macheboeuf, Untersuchung iiber die biologischen 
Wirkungen der Ullradrucke. Widersłandsfahigkeit von Bakterien, Enzymen und Toxinen 
gegen sehr hohe Drucke. Dio meisten Baktericnarten entwickeln sich noch nach einem 
Aufenthalt von 45 Min. in einer auf 3—4000 a t komprimierten FI. Ein Druck von 
etwa 6000 a t  to tet die Bakterien, die keine Sporcn bilden. Dagegen sind gewisse Sporen- 
bildner, wie Bac. subtilis, gegen die hochsten Drucke bestandig. Ihre Sporcn ent
wickeln sich noch, nachdem sie 45 Min. einem Druck von 17600 a t ausgesetzt waren. 
Die untersuchten Enzyme, wie Hefesaccharaso u. Laccase, zeigtcn sich druckempfindlich, 
yerloren aber ihre A ktivitat erst bei sehr hohen Drucken vollstandig. Ebenso yerhalten 
sich Toxine u. ahnliche Substanzen, wie Cobragift u. Tuberkulin. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 195. 1431—33. 1932.) W b i d e n h a GEN.

J .  Hemandez Guerra y  S. Ochoa de Albornoz, BIcmentos dc bioquimica. 3. cd. Madrid: 
Edit. Espafia 1933. (271 S.) 8°. 18.— .

E t. K n z y m c h e n iie .
K. Linderstrom-Lang und Heinz Holter, Beitrage zur enzymatisclien Histochemic.

II. Uber die Peplidaseverteiluvg in Wurzel und Blattkeim des Malzkornes. (I. vgl. 
C. 1931. II. 3107.) (Z. ges. Brauwesen 56. 29—32. 38—40. 46—47. 22/4. 1933. —
C. 1932. I. 1675.) W e i d e n i i a g e n .

Biman Bihari Dey und Mayavaram Vasudeva Sitharaman, Peroxydasen. 
Teil II. Der Einflufi der SubstralkonzcTilralicm (Hydrochinon), der IiydroperoxydIccm- 
zentration, des pn und anderer Faktoren auf die Aktimtćit der Peroxydase ron Chow Chow 
(Sechium Edule). Ais Enzymmaterial diente ein nach besonderem Verf. durch Dialyse 
gewonnenor Extrakt von Ćhow-Chow-Fruchten, der das Enzym in sehr reiner u. konz. 
Form enthielt. Der E xtrak t war im Eisschrank 1 Monat unverandert haltbar. Zur 
Best. der Peroxydaseaktivitat diente das in der I. Mitt. beschriebene Yerf. (vgl. C. 1932.
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I. 400). Die inaximalc Aktiv itiit des Enzyms wurde bei einer bestinimten H 20 2-Konz. 
(0,02 g in 13 ccm) der Rk.-Mischung ermittelt, die fiir dio weiteren Verss. eingehalten 
wurde. Die Abhangigkeit der E nzym aktm tat von der Substratkonz. bei konstantem ph 
(Citratpuffer von ph =  5,2) zeigte kein sekarf ausgepriigtes Maximum. Die A ktivitat 
bliob konstant, wenn die Substratkonz. zwischen 0,25 u. 0,35 bei 13 ccm Gcsamtvol. lag. 
Dio pn-Aktivitatskurve zeigte ein scharfes Maximum fiir dio Chow-Cliow-Peroxydase 
zwischen ph =  4,8 u. 5,2 sowohl fiir den rohen ais auch fiir den dialysierten Pflanzonsaft. 
Gegeniiber HC1 zeigten sich besonders verd. Enzymlsg. empfindlich, wahrend dio konz. 
Enzymlsg. des unverd. Saftes sich noch in 7ioo'n- HC1 ziomlich akt. zeigte. Dio Enzyin- 
wrkg. war hier erst bei etwa V6-n. HC1 Gesamtaciditiit vollstandig sistiert. KCN hommt 
vollstandig in einer Konz. von Vioooo'n -> wahrend bei Yiooooo"11- die E nzym aktm tat fast 
unverandert ist. HgCl2 wirkt nicht ais starkes Gift, da die Peroxydaso noch boi einer 
Konz. von l/iooo'm- erheblicho A ktivitat besafi. (J. Indian chcm. Soc. 9. 499—508. 
Sept./Okt. 1932. Madras, Presidency Coli.) W EID EN H A G EN .

W. Grassmann, R. Stadler und R. Bender, Zur Spezifitdt cellulose- und hemi- 
cellulosespaltender Enzyme. 1. Mittcilung iiber enzymatische Spaltung von Pólysaccha- 
riden. Ais Enzymmaterial dienten tcchn. gowonnene, cellulose- u. hemicellulosc- 
spaltende Enzyme aus Schimmelpilzen, deren Wirkungswert nach mehrtagiger Dialyse 
ziemlich genau dem von K a r r e r  u. Mitarbeitcrn bei dialysierten Lsgg. von Schnecken- 
lichenase ermittelten entsprach (5,0). Das rohe, nicht dialysiertc Enzymgemisch spaltet 
neben Cellulose u. Lichenin unter anderen auch Xylan, weniger gut Hydratopektin 
u. noch weniger Mannan u. Inulin. Dooh yerschwindet schon bei mehrtagiger Dialyse 
die Wirksamkeit gegen Mannan u. Inulin vollstandig oder nahezu yollstandig, wahrend 
die Cellulase-, Lichenase- u. Xylanasewirksamkeit erhalten bleibt. Die 3 Enzyme unter- 
scheiden sich bei der Dialyse u. gegeniiber den meisten Adsorptionsmitteln nicht wesent
lich. Aus Adsorbaten an Tierkohle konnen aber Elutionen gewonnen werden, die bei 
guter Cellulase- u. Lichcnasewirksamkeit vollkommen inaktiv gegeniiber Xylan sind, 
so daB die Xylanase sieher von der Cellulase zu unterseheiden ist. Auch die Spaltungs- 
enzyme der hochmolekularcn Kolilenhydrate konnen demnaeh durch ihre spezif. Ein- 
stellung auf bestimmte Zuckerbausteine der Substrate gekennzeichnet u. voneinander 
abgegrenzt werden. Eine Identitat der Cellulase mit der /J-Glucosidase z. B. des 
Emulsins, hat sich nicht ais stichhaltig erwiesen. Bzgl. der Abgrenzung des Spezifitats- 
bereiehes ygl. dio folgende Mitt. (Liebigs Ann. Chem. 502. 20—40. 21/4. 1933. Miin- 
ohen, Chem. Lab. d. Bayr. Akad. d. Wiss.) W EIDENHAGEN.

W. Grassmann, L. Żechmeister, G. TóthundR. Stadler, Uber den enzymatisclien 
Abbau der Cellulose und ihrer Spaltprodukle. 2. Mitteilung iiber enzymatische Spaltung 
von Polysacchariden. (1. vgl. vorst. Ref.) Mit Aluminiummetahydroxyd, A102H, 
laBt sich eine adsorptive Trennung von Cellobiase u. Cellulase in den Extrakten von 
Aspergillus oryeao durchfiihrcn. Das Adsorbens zeigt ebenso wie die analog zusammen- 
gesetzten Mineralien, Diaspor u, Bauxit, eine selektive Affinitat zur Cellobiase. Eine 
Priifung des Spezifitiitsbereiches der beiden Enzyme hat ergeben, daB die Cellobiase 
in ihrer Wrkg. nicht auf das Disaccharid beschrankt ist, sie spaltet auch Triose, Tetra- 
ose u. Hexaose, vermag aber bereits auf ein Cellodextrin vom Molgewicht etwa 1500 
nicht mehr deutlieh einzuwirken. Sie ist eine Oligosaceharase. Andererseits ist die 
Cellulase ausschlieBlich zur Hydrolyse von hóheren Gliedern der Substratreihe be- 
fahigt. Sie spaltet Cellulose, Cellodextrin, auch Lichenin u. noch die Hexaose. Gegen- 
iiber dem Tri- u. Tetrasacoharid ist ihre Wirksamkeit sehr gering u. auf Cellobiose 
iiberhaupt nicht mehr naohweisbar. Sie ist eine Polysaccharase. Die beiderseitigen 
Spezifitatsgcbiete scheinen sich ungefahr bei der Hexaosestufe zu iiberschneiden. 
Wenn man die Spezifitat der beiden Enzyme m it der herrschenden Auffassung iiber 
die Struktur der Cellulose, wTonach das Polysaccharid aus einer K ctte durch homogene
l,4-/?-Bindungen zusammengehaltener Glucosereste besteht, in Einklang bringen will, 
so muB man annehmen, daB die Polysaccharase vomehmlich mittelstandige Sauerstoff- 
briicken hydrolysiert, wahrend sie naher zu den Endgruppen des Molekiils liegende 
kaum mehr angreift. Diese sind wieder der Oligosaccharase leichter zuganglich. Somit 
wird die Wirksamkeit eines Enzyms von der im Gesamtmolekiil eingenommenen Lago 
der Angriffspunkte, also auch z. B. von der Kettenlange des Substrats abhangig sein. 
Ein Untersehied zwischen tier. u. pflanzlicher Cellulose ais Substrat besteht iibrigens 
nicht, wie ein Vers. m it Tunicin aus Phallusia mammilaris zeigte. Auf Grund des 
experimentellen Materials halten es Vff. fiir enviesen, daB die cellulosespaltende Kom
ponentę des Aspergillusauszugcs sowohl t o ii der Cellobiase derselben Herkunft, ais
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auch von dor /3-Phenolglucosidase (Salieinase) verschieden ist. Woiter ist cs wahr- 
scheinlich, daB jode /?-Glucosidase Cellobiose angreift, wogegen dio Ccllobiase nicht 
a priori allo /?-Glucoside aufzuspalten braucht. Das soli abor nicht ausschlioGen, daB 
die vcrschiedencn Enzymo /?-glucosidat. Wrkg. in bezug auf die eigcntliche aktivo 
Gruppe ident. oder doch sehr ahnlich sein konnen. (Liebigs Ann. Chem. 503. 167—79. 
29/5. 1933. Miinchen, Chem. Lab. d. Baycr. Akad. d. Wiss. u. Pćcs, Ungarn, Chem. 
Inst. d. Univ.) W e id e n h a g e n .

George Baumgarten, Struktur und Enzymreaktionen. X I. Wirkung von Salzen 
iii dcm System-. Starkę—Amylase—Eiwei/3. (X. vgl. C. 1932. II. 2977.) Na2S04ist bei 
allen pn-Werten u. Konzz. ohne Wrkg., wahrend NaCl u. CaCl2 verschieden jo nach pn u. 
Konz. auf die einzelnen Amylasetypen ansprechen. Takadiastaso wird bei pn =  8,85 
durch CaCl2 stark aktiviert, schwacher durch NaCl oder KC1. Bei ph =  8,1 ist dio 
Wrkg. von CaCl2 wesentlich schwacher ais bei pn =  8,85 (20 gegen 660°/o)- Bei ph =  6,5 
ist CaCl2 wirkungslos, wahrend es bei ph =  4,7 sogar verzogernd wirkt, was auch bei 
Ggw. von NaCl u. KC1 bei pn =  8,1 der Fali ist. NaCl wirkte im ganzen pn-Bereich 
aktm orend, wenn auch wesentlich schwacher ais CaCl2. Bei Speichelamylaso war scine 
Wrkg. jo nach der Konz. beschleunigend oder vorz6gernd. Dio beschleunigonde Wrkg. 
von ĆaClj, ist wahrschcinlich auf eine Rod. des pn-Wertes zuriickzufiihren, wenn dieser 
hóher ais optimal liegt, wahrend dio Verzogerung im sauren Bereich einer Wrkg. des 
Salzes auf das Enzym selbst zugeschrieben werden kann. Die Boobachtungen lassen 
darauf hindeuten, daB dio Bldg. von Enzymsubstratverbb. wenigstons bei hohen Enzym- 
konzz. von keinor groBen Bedeutung ist. Diese spielon wahrscheinlich nur eine Rolle in 
solchen Fallen, wo das enzymhaltige System meehan. vom Substrat, sei es durch Ein- 
schluB oder durch Dazwischenliegen schwer permeabler Teilchen getrennt ist. (Bio- 
chomical J. 26. 539—42. 1932. Warschau, Univ., Biochem. Lab.) W e i d e n h a g e n .

Tokuro Soda und Chikahiro Hattori, Glucosulfatase. I II . Die Unters. auf 
Glucosulfatase (vgl. C. 1932. I. 1676) wurde auf eine Reihe weiterer Molluskon aus- 
gedehnt. Von 22 untersuohten Spezies zeigte sich dio Enzym aktivitat bei den Gastro- 
poden wesentlich starker ais boi den Polecypoden. Die einzige Ausnahme bildet Chiton, 
wclcho zu Amphyneura gehort. Die Aktivitat des Enzyms scheint m it den Stoffwechsol- 
bedingungen der Tiere zu weehseln. (Buli. chem. Soc. Japan 8. 65—69. Febr. 1933. 
Tokyo, Univ., Chem. Lab.) WEIDENHAGEN.

N.U.Meldrum und F. J. W.Roughton, Kohlensaureanhydrase und der Zustand der 
Kohlensaure im Blut. (Vgl. C. 1932. I I . 2068. 2474.) Die direkte Verb. von C02 mit den 
Proteinen des Blutes, die schon von B o h b , B u c k m a s t e r , Me l l a n b y  u. H e n r iq u e s  
vermutet wurde, findot in den Verss. der Vff. eine neue Stiitze. Die Aufdeckung der 
Verbb. im n. Blut wird durch die Ggw. der Kohlensaureanhydrase verhindcrt. Durch 
Zufiigen von VlO ■mol. HCN laBt sich ihro Existenz nachwcisen. C02-freies Cyanidblut 
nimmt beim Schiitteln mit C02 wesentlich mehr Gas auf, ais der physikal. Lsg. ent- 
spricht. Der DberschuB befindot sich in chem. Bindung, welche nicht Bicarbonat ist. 
NHj-, Glycin- u. Peptidlsgg. verhalten sich m c Cyanidblut. Fiir dio einfacheren NH2- 
haltigen Verbb. wird hierbei Carbamatbldg. angenommen, die auch fiir das Blut wahr
scheinlich ist. Die Rk. wird durch niedrige Temp. erheblich begunstigt, so daB diese 
Form des Kohlensauretransports hauptsachlich bei kaltbliitigen Tieren eine Rolle
spielt, wahrend bei warmblutigen Tieren infolgo des Temp.-Effekts carbamatartige 
Verbb. fiir don C02-Transport geringer einzuschatzen sind. (Naturę, London 131. 
874—75. 17/6. 1933. Cambridge, Physiolog. u. Biochem. Lab.) W e id e n h a g e n .

E 2. Pflanzenchemie.
V. Grafe, Die Phosphatide der Pflanzenzelle. Sammclreferat. (Protoplasma 17. 

602—09. Jan . 1933.) L i n s e r .
Yukitaro Kishi, Untersuchungen uber die Proteine der Maulbeerblatter. I —III . 

(Buli. agric. chem. Soc. Japan 9. 37— 44. Jan .—Marz 1933. K atakura Research ln- 
stitute of Mulberry Culturc, near Hachioji City, Japan [Orig.: englisch].) LlNSER.

J. Vintilesco und N. I. Ioanid, Uber die Glykoside verschiedener Vincaarten und 
•iiber ilire Schwankungen im Laufe der Vegetationsperioden: Die Vincoside. (Buli. Soc.
Chim. biol. 15. 63—74. Jan. 1933.) LlNSER.

Hans A. Raab und Jany Renz, Beitrdge zur Kenntnis der Giftstoffe der Amanita- 
arten. Amanita phalloides fiihrt im Gegensatz zu anderen Arten nur wenig Hamolysin 
(bostimmt nach K o f l e r ) ,  A . mappa, A . citrina alba, A . vema u. A . muscaria zeigten 
mit Rinderblut keine Hamolyse, A . phalloides u. A . mappa nur m it Meerschweinchen-
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blut. Die starkste Hamolyse wurde bei A . rubescens beobachtet, starkę bei A . ezcelsa 
u. etwas schwachere bei A . porphyrea u. A . spissa. Bei den PreBsaften von Amanita 
ezcelsa tra t nach dem Kochen keine Hamolyse mehr auf: ausfallende EiweiBkorper 
absorbieren das Hamolysin ebenso wie zugegebenes Hamolysin aus A . rubescens. Das 
Hamolysin wird durch Salzsaure, also auch im Magen zerstort, spielt also bei Ver- 
giftungen sicher keine Rolle. Subcutan w irkt es jedoch giftig. Toxin konnte in 
A . vema  u. in A. phalloides, nicht aber in den anderen untersuchten Artcn festgcstellt 
werden, also nur in den ais giftig bekannten Arten. (Hoppe-Seylcr’s Z. physiol. Chem. 
216. 224— 28. 3/5. 1933. Miinchen, Chem. Lab. d. Bayer. Akad. d. Wisscnschaftcn.) LlNS.

Riang-Ha Kimm und Taro Noguchi, tfber die chemischen Bestandteile des Jieis- 
embryo. Aschenanalyso: P20 5 5,020; S i02 0,370; Fe20 3 0,064; CaO 0,312; MgO 1,104; 
Mn30 4 0,012; K„0 2,022; Na20  0,196. Die Verteilung des Phospliors in Samen u. 
Keimlingen ist folgende:

Lecithin Phosphatide Phytin Anorg. Salze Nucleinsśiuren

Im Samen: 0,003=0,35% 
Im Embryo : 0,04 =0,64%

0,018=1,86%  
0,22 =3,54%

0,436 =  45,68% 
5,14 =82,90%

Spur 
0,04 =  0,64%

0,502 =  52,61% 
0,76 =12,28%

Ferner ist ein 01 vorhanden: SZ. 196,3; JZ. 109,9; 75%  fl. Fettsauren. Schcin- 
bares Mol.-Gcw. 283. E in Phytosterolin, F . 283—290°. C: 72,73%, 72,37%; H : 10,33%, 
10,29%. Acetat schm. bei 167— 168°, Benzoat bei 198°. An gesatt. Fettsauren wurde 
Mvristinsaure, Palmitinsaure, wahrscheinlich Arachidonsiiure u. Behensaure u. eino 
nicht erkannte Saure (SZ. 197,8; Mol.-Gew. 282; F. 59—61°) isoliert. Ferner wufdo 
Linolsaure, Dioxystearinsaure u. Sativinsaure gefunden. Im Unverscifbaren wurde 
Ergostcrin, Melissylalkohol, Dihydrositostcrin, Stigmasterin, y-Sitosterin (ANDERSON) 
u. ein neues Sitosterin gefunden. Letzteres: C: 83,76%, 83,52%; H : 11,96%, 12,18%.
F. 156°. [a]o23= — 14,485. Acetat, Propionat, Benzoat. Wahrscheinlich C27H460.
Ferner wurde Melissylcerotat gefunden u. eine Fraktion Cerebroside, uber die spater 
berichtet werden soli. (Sci. Pap. Inst. physie. chem. Res. 21. 1—14. Mai 1933. Inst. 
of Physical and Chemical Research, Komagome, Hongo, Tokyo.) L i n s e r .

Edmund Fraenkel und Julius Zellner, Beitrage zur rergleichenden Pflanzen- 
chemie. XXIV. Ober Heracleum spondylium L. (X X III. vgl. C. 1932. II. 2834.) 3,5 kg 
lufttrockene Wurzel von Heracleum spondylium L. wurden erschópfend m it Bzl. extra- 
hiert. Der stark cingeengto E xtrak t lieferte m it dem vierfachen Vol. PAe. eino harzige 
Fallung. Durch Einengen des F iltrats konnten mehrere krystallin. Ndd. gewonnen 
werden, zusammen 21 g. Diese krystallin. Substanz besteht aus mindestens 3 Stoffen:
1. einem noch nicht rein erhaltenen Kórper, F. <100°; 2. einer Verb. vom F. 1120 u. 
der Zus. 63,93% C, 4,79% H (Nadeln aus Aceton); 3. einer Verb. ram F. 217° u. der 
Zus. 65,41% C u. 3,87% H (Nadeln aus A.-PAc.). — Aus dem von GuTZEIT (Jenaische 
Ztschr. f. Naturwiss. 13. 1. Suppl. Heft [1879]) in den Friichten von Heracleum spon
dylium gcfundenen Heraklin konnten Vff. durch Fraktionieron m it Essigester u. Acoton 
Verb. 2 herausarbeiten. — Die Wurzel enthiilt viel amorphes Harz. Der in PAc. 1. Teil 
desselben wurde verseift u. m it A. ausgeschuttelt. Aus der A.-Lsg. erhalt man einen 
Korper vom F. 132° (Acetylderiv. F. 118°), der Zus. 84,31% C u. 12,16% H, der Sterin- 
Farbrkk. zeigt. AuCerdem wurde in der Wurzel dio Ggw. von Harzsauren, von Glucose, 
von Starkę u. von Basen der Cholingruppa nachgewiesen. (Mh. Chem. 62. 206—08. 
Mai 1933.) Willstaedt. •

Leopold Lukacs und Julius Zellner, Zur Chemie der lioheren Pilze. X X II. Ober 
Ganoderma lucidum Lei/3, Hydnum tnibricalum L. und Canthardlus davatus Pers. 
(XXI. vgl. C. 1931. I. 296.) Aus dem A.-Extrakt von Ganoderma lucidum Leip konnten 
folgende Verbb. isoliert werden: aus dem unverseifbaren Anteil Ergosterin, aus dem 
verseifbaren Anteil Fettsauren m it einer Schmelzlinic von 65—70°, danoben rotgelbe 
amorphe Harzsauren. Im A .-Extrakt: M annit (F. 166°), ferner ein Harz, F. <W asser- 
badtemp., 1. in Alkali. An in W. 1. Stoffen finden sich Polysaccliaride. — Hydnum  
imbricatum L. A .-Extrakt: im Unverseifbaren Ergosterin, im Verseifbaren foste Fott- 
sauren, hauptsachlich Stearin-sdure, daneben ziemlich reichlich fl. Fettsauren, fast 
vollstandig aus Olsdure bestehend, ferner Trimethylamin (ais Pt-Doppelsalz isoliert). 
A .-Extrakt: M annit, ferner ein brauner amorpher Farbstoff u. Cholin (ais Au-Doppel- 
salz isoliert). Die Polysaceharide des wss. Auszuges liefern bei der Hydrolyse Pentosen. — 
Canthardlus daratus Pers. PAe.-Auszug: Ergosterin, Stearinsdure, Olsdure. A.-Auszug: 
M annit, daneben ein blaBpurpurvioletter u. ein gelblichgriiner Farbstoff, Glucose, Cholin.
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Dio Polysaccharide des wss. Auszuges liefem bei der Hydrolyse Penłosen u. Glucose, 
keine Mannose u. Galaktose. (Mh. Cliom. 62. 214— 19. Mai 1933.) WlŁLSTAEDT.

H. Colin und J. Augier, Floridosid, Trehalose und Glykogen bei den rołen Siifl- 
wasseralgen (Lemanea, Sacheria). Das York. von Glykogen in den Thalluszellen u. 
besonders in den Sporen der Lemaneaceen ist bohauptet, aber keineswegs bewiesen 
worden. Vff. haben folgendes Verf. angewendet: Algen (Lemanea nodosa) durch A. 
entzuckert, mit h. W., dann h. l% ig . NaOH behandelt, getrocknet, mit Sand ver- 
rieben u. mit 5°/0ig. KOH bei 100° ausgezogen. Erkaltete FI. mit starkom A. versetzt, 
Nd. mit A. gewaschen, getrocknet u. wieder in h. W. gel.; opalisierende FI., stark rechts- 
drehend ([a]n =  +105°), durch J  intensiv violett gcfiirbt. Nach Zusatz von Amylase 
gab die FI. nach wonigen Min. keine J-Farbung mehr u. wurde reduzierend. Gummoso 
Substanz m it A. gefallt, A. abdest., Hydrolyse mit yerd. H 2SO., rervollstandigt; [a]n 
auf 52° gefallcn. Nach Neutralisieren u. Einengen krystallisierte reichlicli Glykose 
aus. Noch crfolgreichor war das Verf. mit den Sporen der Alge. — Die SiiBwasser- 
florideen enthalten also auBer Floridosid u. Trehalose eine glykogenartige Substanz, 
welchc wahrscheinlich nichts anderes ais „Florideenstarke“ ist. (C. R. hebd. Sóanccs 
Acad. Sci. 197. 423—25. 31/7. 1933.) L in d e n b a u m .

Es. Pflanzenphyslologłe. Bakteriologie
Warren B. Mack und Burton E. Livingston, Beziehungen von Sauersloff- 

druck und Temperatur einerseits zu dem Einflu/3 des Athylens auf die Kohlensaure- 
enlwicklung und a u f die Spro/}vcrldngerung ganz junger Weizenkeimlinge andererseils. 
Das doppeltc Optimum der C02-Produktion bei verandcrtcm Saucrstoffdruck wurde 
auch bei Abwesonhoit von Athylen gefunden. Das erste Maximum liegt bei 6,3— 16%! 
das zweite Minimum bei 9,8—20%  0 2-Druck. Der optimale Druck lag bei allen 
Temperaturcn fiir die C02-Produktion bei 75%. F ur die C02-Produktion wurden 
weder minimale noch masimale Sauerstoffdrucke oder Tejnperaturen gefunden. Dio 
beste Kombination war ohne Athylen 30° u. 95%, bei der 5,86 mg C02 stiindlich von 
100 Keimlingen abgegebon wurden. Mit Athylen war 30° m it 75% optimal (mit 4,92 mg 
stiindlich). Fiir die SproBverlangerung liegt ein Maximum bei 50% u. ein zweites 
bei 95%. Mit Athylen wurde kein erstes Optimum beobachtet, das zwoito war an- 
gedeutet. DasMinimum warbeihóherernTempp. hoheralsbei tiefen u.lag bei 6,3—20%, 
ein Maximum war nicht feststellbar. (Die Verss. m it Athylen gingen nicht iiber 75% 
hinaus!) Die optimale Temp. war m it u. ohne Athylen fiir Druckc von 9,8 u. 16°/0 
15—20° u. fiir Druckc von mehr ais 20% 20—25°, das Minimum bei weniger ais 10°, 
das Maximum iiber 30°. — Die beste Kombination war ohne Athylen 25° m it 50% 
bei einem Wachstumsindex von 11,0. Mit Athylen 20° m it 75%, Index 7,6. Maximalo 
Beschleunigung dor C02-Produktion durch Athylen ergab sich boi 15° u. 9,8%  0 2- 
Druck, maximale Hommung bei 50°/o. Auf die SproBverliingerung wirkte Athylen 
bei allen 0 2-Drucken u. Tempp. hemmend, nur bei 15° u. 75%, bei 20° u. 75% u. 
boi 30° u. 50 oder 75% war Waclistumsbeschleunigung festzustellen. Athylen- 
beschleunigung von C02-Produktion u. Wachstum gleichzeitig ergab 20° m it 16%. 
(Bot. Gaz. 94. 625—87. Juni 1933. Pennsylvania State College, S tate College Pa., u. 
Baltimore, Md., J o h n s  HOPKINS Univ.) L in s e r .

H. G. Chippindale, Der Einflup verschiedener Stoffe au f die Keimung von Daclylis 
glomerata L. Versuche, die Keimung der Samen durch yerschiedene Chemikalien zu 
beschleunigen, blieben ohne Erfolg. Hingegen brachte eine Keimungsbeschleunigung 
durch Einweichen der Samen in W. u. darauffolgendes langeres Trocknen vor der 
Aussaat gute Erfolge. (Ann. appl. Biol. 20. 369—76. Aug. 1933. Aberystwyth, 
Welsh Plant Breeding Station.) L in s k r .

O. Tornau und K. Meyer, Experimentelle Unlersuchungen zur Okologie des 
Ilafers. I II . Mitt. Zur Frage der Eolle des Kaliums im Wasserhaushalt der Pflanze. 
(II. Mitt. vgl. C. 1933. I. 1957.) Es sollte unter den Bedingungen einer geringen u. aus- 
reichenden Nahrstoffversorgung der EinfluB verschiedener Kalisalzdiingung auf die 
pflanzlichc Produktion nach Durrezeiten ennittelt werden. Zur vergleichenden Priifung 
dienton salz- u. schwcfelsaurcs Kali, ais Versuchssorten Kalbens Vienauer u. Probsteier 
Hafcr. Die beiden Kaliformen unterschicden sich in ihrem EinfluB auf den Ent- 
wicklungsrhythmus in keiner Weise. Wahrend der Trockenperiodcn erwiesen sich die 
reichlich gcdiingten KCl-Pflanzen besonders bei schwacher Grunddiingung deutlich 
frischer u. widerstandsfahiger im Welken, bei reiehlicher Nahrstoffyersorgung welkten
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dio Pflanzen m it mittleron Kaligaben am starksten. Dic hochsten Ertragsdcpressionen 
erleiden die Pflanzen m it starker Grunddungung, u. zwar wirkto die zweite Diirre- 
periodo (vor dem Rispenschieben) bedeutend schadlieher ais die erstc (nach der Be- 
stockung). Dabei steigt m it steigenden KCl-Gaben dio Widerstandsfahigkcit gegen 
Wassermangel, wahrend IC-Sulfat sio eher hcrabsetzt. Weder Wasserverbrauch noch 
morpholog. Aufbau der Pflanzen liefien Untcrschicdc erkcnnen, die auf Anionen- 
wrkg. sehliefien liefien. Dooh verandcrn Kalisalze den Wassorhaushalt des Bodens in- 
sofern, ais KC1 die Verdunstung lierabsetzt u. den krit. W.-Geh. mehr erhóht ais 
K-Sulfat. (J. Landwirtseh. 81. 175—94. 1933.) L in s e r .

Eijiro Yakushiji, tfber die Katalase und ilire JRolle im lieaklionsmechanismus der 
Photosynthese. (Vgl. C. 1933. I. 3325.) Vf. vcrsuolit die von Sh ib a t a  1931 in japan. 
Sprache publizierte Vorstellung iiber den Rk.-Mechanismus der Kohlensaureassimilation 
experimentoll zu begriinden. SHIBATA nimmt an, dafi das Mg des Chlorophylls durch

Ncbenvalenzen 4 Moll. W. zu binden imstande ist, 
etwa nach nebst. Schema. Die Molekule des W. 
sowie der Kohlensaure werden beim Eintreten in 
Bindung m it dem Zentralmetallatom gewissermafien 
starker polarisiert u. in einen leiohter aktm erbaren 

Zustand versetzt. Wird nun ein Lichtąuantum von dem farbigen Kern dieses Komplex- 
molekuls absorbiert, so wird diese Energio, die dio Verschiebung des Elektrons bewirkt, 
zu einem koordinierten W.-Molekiil iibertragen u. dieses zerlegt; der so entstandene 
Wasserstoff wirkt reduzierend auf die Kohlensaure ein, wobei Formaldehyd zustando 
kommt. Die restlichen OH-Radikale werden zu Hydroperoxyd, das seinerseits durch 
die Katalase der Chloroplasten zu W. u. 0 2 gespalten wird. Vf. findet nun, dafi dic 
Oa-Entbindung wahrend der Assimilation der Katalasehemmung durch HydroxyI- 
amin umgokehrt proportional geht, ebenso der Hemmung durch Blausaure. Bei Hydrilla 
verticillata, Chlorella dlipsoidea, Ulva conglobata wurdo Hydroxylamin in Konzz. von 
ł/35Q0—'/oooo-mol. u. KCN in Konzz. von 1/500—Yisoo-mol. verwendet. An U h a  wurde 
auch eine Atmungskontrolle durchgefiihrt. (Acta phytochim. 7. 93—115. Mai 1933. 
Tokio, Botan. Inst. d. kaiserl. Univ. [Orig.: deutsch].) L i n s e r .

G. Gassner und G. Goeze, Weilere Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der 
AssimilatioTisgrdpe junger Getreidebldtter von der Kaliemahrung der Versuch,spflanzen. 
Bei allen Getreidearten waren bei vólligem Kalimangel im Boden geringero Assimila- 
tionswerto zu beobachten ais bei Zugabo von Kali. Hohe Kaligaben bewirkten eben- 
falls wieder eine deutliche Herabsetzung der AssimilationsgróBe. Der EinfluB des 
Kaliums auf die Assimilationstatigkeit stellt sieh also in einer Optimumkurve dar. 
Die Form dieser Kurve ist bei den einzelnen Getreidearten verschieden. Ebenso liegen 
die fiir dio Assimilation optimalen Kaliwerte in verschiedener Hóhe. Weizen hat ein 
scharf umschriebenes Optimum bei 0,5—1 mg K  je Versuchspflanze, Roggen eine 
breite optimale Zone von 0,5—11 mg. Bei Gerste Hegen die optimalen Kaligaben 
zwisehen 0,5 u. 2,5 mg, bei Hafer zwisehen 0,5 u. 1,5 mg K  je Pflanze. Die Angaben 
gelten gleichmaBig u. ausschliefilieh fiir das erste B latt von Keimpflanzen im Alter 
von 10—11 Tagen bei Weizen u. Gerste u. 9—10 Tagen bei Roggen u. Hafer unter 
Anzuchtbedingungen im Gewachshaus bei Tempp. von 15—18°. (Vgl. auch C. 1933.
I. 2456.) (Z. wiss. Biol., Abt. E , P lanta Arch. wisa. Bot. 20. 391—406. 3/8. 1933. 
Braunschweig-Gliesmarode, Inst. f. landwirtsehaftl. Botanik.) LlNSER.

G. Richard Burns, Obere und untere WeUenldngengrenzen bei Pholosynlhesen. 
Es wird ein Verf. zur Ausschaltung von Sekundiireffekten bei der Untcrs. der Photo- 
synthese angegeben, u. es werden die spektralen Grenzen der photosynthet. Wirksam- 
keit bestimmt unter der Annahme, daB diese Grenzen scharf sind u. dafi die Quanten- 
ausbeute konstant ist. Die photosynthet. Grenzen hegen fiir Fichto zwisehen ?. =  
7430 A 1 . Vers. (7380 2. Vers.) u. 4660 (4660) A; fur Weymouthkiefer zwisehen A =  
7340 (7390) u. 4650 (4490) A. (Science, New York [N. S.] 78. 130. 11/8. 1933. Vermont, 
Agricultural Exp. Station.) CoRTE.

A. R. C. Haas, Schadliche Einfliisse von Mangan- und Eisenmangel au f das Wachs- 
lum von Citrus. Mangan ist fiir die Erhaltung u. das Wachstum von Citruszweigen 
in Nahrlsgg. erforderlieh. Ebenso Eisen, doch kann das Eisen nicht das Mangan er- 
setzen, ebensowenig das Mangan seinerseits das Eisen. Bei Manganmangel findet man 
meist auch weniger Eisen in den^Blattern gespeichert. Fleckigkeit war weder eine 
Folgę des Fe- noch des Mn-Mangels, obwohl gelbliehgriinc Farbung oder Chlorose
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eintrat. Zu groBe Konzz. yon Mn bringen auch bei annahernd gleichgroBen Fe-Gaben 
Clilorose hervor. (Hilgardia 7. 181 — 206. 1932.) L i n SER.

D. L. Sahasrabuddhe und N. P. Kale, Eine biochemische Studie iiber die Biłdung 
des Óls in  den Samen von Guizotia abyssinica. Es konnte gczeigt werden, daB das 01 
in den Samen aus Kohlehydraten gebildet wird, indem zuerst niedere gesatt. Sauren 
u. dann hóhere ungesatt. gebildet werden. Die Umwandlung der Kohlehydrate zu 
Fetts&uren wird durch yerschicdene, in den sich entwickehiden Samen vorhandene 
Fermente bewerkstelligt. Dic freien Fettsauren worden gespeichert u. dann durch 
eine Esterase zu neutralen Glyceriden umgewandelt. Die A k tm ta t des Fermentes 
ist in den Ycrschiedcnen Entwicklungsstadien yerschieden u. dann am gróBten, wenn 
der Olgeh. am meisten ansteigt. (Indian J. agric. Sci. 3. 57—88. Febr. 1933. Agri- 
cultural Inst. of Goyernment of Bombay.) L i n SER.

H. Wislicenus, Ober Ur-Cellulose und TJr-Lignin in  den hohbildenden Pflanzen- 
sdften ais chemische Bausloffe der Uolzs-ubstanz. Vortrag. Zusammenfassende Darst. 
der Theorie des Vfs. iiber die Entstehung dos Holzes in der lebenden Pflanze aus 
„schleimigem Urlignin“ u. „schleimiger Urcellulose“. Im  Gange befindliche Unterss. 
(mit H. Hempel) fiihrten zur Annahme, daB im Cambialsaft ein Gemenge von Urlignin 
u. Urcellulose (,,Urholz“ ) erfaBt wurde. Das Urlignin, verschieden vom genuinen 
Holzlignin u. Protolignin K l a so n s  ist OCH3-frei u. gibt hohe C-Werte. Fiir die Holz- 
bldg. wird folgende Theorie aufgestellt: Der Siebróhrensaft bringt yorwiegend die beiden 
Rohrzuckerkomponenten vom B latt in die Cambialschicht, in dereń Bastgewebe die 
Wegteilung der hochmol., kolloiddispersen u. lipoiden Siebrohrensaftbestandteile nach 
der Rinde, des diffusiblen Rohrzuckers nach der Holzseite durch die semipermeable 
Wand bestimmt wird. Die gesamte Dextrose gibt durch Kondensation u. Kettenbldg. 
das Cdlulosegarust, die yiel empfindlichere Fruclose baut das Lignin auf, wobei ais 
Ubergangsstoffo Polyphenole auftreten. — Modelle der Zell- u. Faserbindung lassen 
sich an der Fasertonerde untersuchen. (Papierfabrikant 31. Sond.-Nr. 65—77. Juli 
1933. Dresden-Tharandt.) H e l l r ie g e l .

A. N. J. Heyn, Ronlgenuntersuchungen iiber die Cellulose in den Wdnden junger 
Epidermiszellen. Epidermisstreifen der Coleoptilen von Avena satiya wurden m it 
Cu-Strahlung untersucht. Zum Vergleich wurden Aufnahmen der Epidermis yon 
Muscari botryoides hergestellt; die Diagramme waren in beiden Fallen diesolben. 
Beobachtet wurden die Róntgenperioden 4,23, 3,78 u. 2,54 A. In  den untersuchten 
jungen, waolisenden Zellwanden ist die Mehrzahl der Krystallite in der Richtung des 
Langenwaclistums orientiert, doch sind wahrscheinlich auch Krystallite anderer 
Richtungen yorhanden. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 36. 560—65. 1933. 
Utrecht, Botan. Lab.) S k a l ik s .

Joseph P. Scott und Carl A. Brandly, Reduziertes Eisen bei der Ziichlung von 
Anaerobiem. In  halbfesten oder fl. Niihrboden erlaubt der Zusatz von feingepulvertem 
reduziertem Fe die Ziichtung anaerober Bakterien ohne weitere Hilfsmittel. Den Nii.hr- 
boden zugesetzte Zucker werden in n. Weise gespalten, auch andere Stoffwechselrkk. 
(Indolbldg., Methylrotrk.) wurdon erhalten. (J. Bacteriol. 26. 1—7. Ju li 1933. Man
hattan, Kansas state college.) ScHNITZER.

Stewart A. Koser und Felix Saunders, Ausnulzung einiger Zuclcer und ihrer Ab- 
kóinmlinge durch Bakterien. Von zahlreichen Traubenzucker vergarenden Bakterien 
waren nur wenige (Proteus, Bac. Friedlander, Aerogenes, Pneumokokken, einige Strepto- 
kokken, eine Hefe) imstande, a-Methylglucosid zu spalten. Ebenso wurden a-Methyl- 
mannosid, Methylpentosen, fi-Methylarabinosid oder f}-Methyl-d-xylosid yon den Keimen 
nicht angegriffen, die sonst Mannose, Pentose, Arabinose oder d-Xylose spalteten. 
a-Glucohepłose bzw. Glucoheptulose u. Glucoscdthylmercaptal wurden iiberhaupt nicht aus- 
genutzt, dagegen Glucosamin u. Gluconsaure von der Mehrzahl der Keime. (Proc. Soc. 
exp. Biol. Med. 30. 443—44. Jan. 1933. Chicago, Univ.) S c h n it z e r .

Max Levine und J. H. Watkins, Zerslórung ton Kohlehydraten und organischen 
Sauren durch Bakterien von einem. Tropffilter. Unterss. an einem aus Holzlatten gebauten 
Tropffilter, der m it groBen Mengen kolilehydratreichen (Milchzucker) Abwassern aus 
aus einer Molkerei beschickt wurde. Es wurden 90 Bakterienstamme isoliert, die sich 
nach ihren biolog. Funktionen in 4 Gruppen teilen lassen. 1. Keime, die Kohlehydrate 
u. Alkohole unter Saurebldg. spalten u. auch einzelne organ. Sauren ausnutzen;
2. Keime, die nur wenige Kohlehydrate u. Alkohole, aber viele organ. Sauren angreifen;
3. Keime, die nur organ. Sauren ausnutzen, u. 4. solche, die einige Alkohole u. die meisten 
organ. Sauren abbauen. Die Kohlehydratspaltung findet in den oberen, die Zerstorung



2154 E 4. T ie r c h e m ie . 1933. II.

der Sauren in den unteren Filterlagem sta tt. Essigsdure wurde von vielen Keimen, 
Monocliloressigsdure nur von 2 Keimarten ausgenutzt. Die Entwicklungsgrenze fur dio 
meisten hier in Betracht kommenden Keime liegt bei ph =  5,5, nur einzehie wuclisen 
noch kiimmerlieh bei ph =  4,9. Die Rk. des Filtrats erlaubt eine Beurteilung der 
Funktion des Filters. Is t es saurer ais das ursprungliche Abwasser, so ist das Filter 
uberbeansprucht. (Iowa State Coli. Agric. meehan. Arts off. Publ. 30. Nr. 50. 50 Seiten.
1932.) S c h n it z e r .

L. Velluz, Saccharide und mikrobische Spezifitat. Verfahren zur Extraktion und 
Reinigung des Kapselsaccharides O 3 des Pneumococcus I I I  (Goebel 1930). Bericht 
iiber die Arbeiten v o n  A v e r y , D u b o is , G o e b e l , H e id e l b e r g  ER u . Mitarbeitern 
(vgl. C. 1932. II. 3112); Wiedergabe des C. 1931 .1. 3249 referierten Verf. yon G o e b e l . 
(J . Pharmac. Chim. [8] 18. 109. 1/8. 1933.) DEGNER.

G. Krumbholz und w. Tauschanoff, Mycotorula intermedia n. sp., ein Beitrag 
zur Kennlnis der Garungscrreger im  W ein. Morpliolog. u. physiol. Besclireibung des 
aus einem franzos. -Weine isolierten SproBpilzes. E r vergart Glucose, Fructose, Man- 
nose, Galaktose, Saeeharose, Maltose, Laetose, Raffinose, Dextrin, a-Methylglueosid, 
Arabinose u. Inulin. In  Traubenmost werden bis zu 90 g/l A. gebildet. Obere Waclis- 
tumsgrenze in Hefewasser bei 40°, untere in Traubenmost bei + 5 —10°. Optimum 25°. 
(Zbl. Bakteriol., Parasitenk. Infektionskrankh. Abt. II. 88. 366—73. 31/7. 1933. 
Geisenheim a.Rli.) G r im m e .

S. Śnieszko und Norma Kimball, Untersuchungen iiber die in  der Regel mit 
Cellulose vergarenden thermopliilen Erregem gejundenen Bakterien. E s gelang die Iso- 
lierung von 2 GRAM -positiven Stabchen u. eines dritten diinnen, langen, sehwach 
gekrummten Stabchen. Die ersten beiden entwickeln sich sehr stark in ccllulosefreier 
Kultur, yergaren dann aber nicht mehr Cellulose. Naheres im Original. (Zbl. Bak
teriol., Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. II. 88. 393—403. 31/7. 1933. Madison 
[W isc.].) G r im m e .

Stanisław Śnieszko, Die Isolierung eines thermopliilen Cellulose vergdrenden 
Organisimis. (Vgl. yorst. Ref.) Besclireibung eines Vcrf. zur Anreicherung u. Rein- 
kultur. Naheres im Original. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infektionskrankh. 
Abt. I I .  88. 403—09. 31/7. 1933. Madison [Wisc.].) Gr im m e .

W. H. Peterson und S. Śnieszko, Weilere Untersuchungen uber die thermophile
Vergarung von Cellulose und cellulosehaltigem Materiał. (Unter Mitarbeit von
F. W. Olson.) (Vgl. die vorst. Reff.) Der Erreger wurde aus Pferdedung isoliert. Je  
frischer die Kultur, desto hoher ihre Garkraft. Schaffung anaerober Yerhaltnisse 
durch Bedecken m it steriler Vaseline fiihrte nicht zur Erhóhung der Garkraft. Losl. 
CaO in Form des Salzes der Garungssaure wirkt nicht storend auf die Garung. Zugabe 
von NaHC03 zwecks Ausfiillung von 1. CaO begiinstigt die Garung nicht. Holzzellstoff 
wird je nach seiner Herst. verschieden stark vergoren, am besten Sulfitzelłstoff, Roh- 
stroh bis zu 50°/0- Ausziehen m it W. verringert, Sodabehandlung vergroBert die Ver- 
garung von Stroh. Glucose wird vollstandig yergoren unter Bldg. von weniger fluchtiger, 
mehr nichtfluchtiger Saure u. A. ais bei Cellulose; Starkę wird in geringerem MaBe 
yergoren. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. II. 88. 410— 17. 
31/7. 1933. Madison [Wisc.].) Gr im m e .

Teizo Takahashi und Toshinobu Asai, Uber die Produkte der Garung durch 
die Gattung Mucor. Von 24 untersuchten Arten bildeten nur 2 iiber 4 g °/„ A., weitere 
12 Arten 3—4 g°/0, 9 Arten 3—19°/„, 1 Art unter 1 g °/0 A. aus Kojiextrakt. In  kiinst- 
lichem Medium war die A.-Ausbeute noch geringer; Zusatz yon Neutralsalzen setzt 
die A.-Ausbeute herab, steigert jedocli die Saurebldg. (Zbl. Bakteriol., Parasiten
kunde Infektionskrankh. Abt. II. 88. 376—84. 31/7. 1933. Tokio.) Gr im m e .

E4. Tierchemie.
Paul Gyorgy und Richard Kuhn, Uber einen Farbstoff im  Liguor cerebrospinalis 

eines Kindes mit Meningitis tuberculosa. Anlafilich eines Falles wurde ein Liąuor yon 
gelber Farbę u. starker griiner Fluorescenz erhalten. Der Farbstoff war in Bzn. u. 
Chlf. unl. Mit NaOH yerschwand die Fluorescenz, durch Kochen m it NaOH (0,5 ccm 
Liąuor +  0,5 ccm 2-n. NaOH) auch die gelbe Farbę. Mit Eg. bleibt Farbę u. Fluorescenz 
bestehen. Mit H 2S 04 Aufhellung. Triibung auf Zusatz yon Br-W. Rosarote Farbung 
nach Verjagen des Br. Na-Acetatzusatz bewirkte keine Riickkehr der urspriinglichen 
Eigg. Entfarbung durch Na-Hydrosulfit. GroBe Ahnlichkeit der Adsorptionskurye 
mit dem Ovoflavin von K u h n ,  G y o r g y  u . W a g n e r - J a u r e g g  (C. 1933. I. 2413) u.
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der Farbstoffkomponcnte des 0 2-iibertragenden Hefeferments ( W a r b u r g  u . C h r i s t i a n ,  
C. 1933. 1. 1456. 1933. II . 72). Adsorptionsmaxima bei 445 m/t u. 270 m/t. Weniger 
scharfe Bandę bei 370 m/i. Diese spektroskop. Yerschiedenheit fiihrt zur Annahme, 
dafi der Flavinfarbstoff m it denen aus Eierklar u. Hefe nieht ident. ist. Das 
iibrige Verh. sprieht fiir nahe Verwandtschaft. (Naturwiss. 21. 405— 06. 26/5. 1933. 
Heidelberg, Univ., Kinderklin.) OPPENHEIMER.

E6. Tierphysiołogie.
W. Caspari, Hormone, Vilamine und Krebs, tlbersicht. (Umsehau Wiss. Teehn. 

37. 673—76. 26/8. 1933. Frankfurt a. M., Inst. f. angow. Therapie.) WADEHN.
B. P. Wiesner und Alexander Haddow, Gonadotrope Hormone und Krebs. Die 

Geschwindigkeit des Wachstums yon Im plantaten von Rattensarkom (JENSEN) wurde 
dureh Injektionen eines gonadotropen Extraktcs aus Prahypophyse kaum verringert, 
dureh Injektionen von gonadotropem Extrakt aus Schwangerenharn aber deutlich be- 
schleunigt. Dic Extraktc wurden 10 Tage lang vor der Implantation u. 14 Tage danach 
injiziert. Totung der Tiere am 15. Tage. Die Wirkungsstarke der benutzten Extrakte 
kónnen Vff. wegen der heute noch unzureichenden Standardisierungsmethoden nieht 
angeben. (Naturę, London 132. 97. 15/7. 1933. Edinburgli, Univ., Inst. of Animal 
Gencties, Maeaulay Labor. and Dep. of Bacteriol.) WADEHN.

Erhard Glaser, Riickblicke und Ausblicke auf dem Oebiete der Oeschlechtshormone. 
(Pharmaz. Mli. 14. 150—53. Juli 1933.) W a d e h n .

Angelo Tanziłlo, Die Indicationen fiir Ovarialextrakłe. Das Ovarialhormon- 
priiparat ,,Ovarasi (Scrono)“ wird empfohlen bei Menstrualstórungen, Amenorrhoe, 
Dismenorrhoe, Entwicklungshemmungen des Sexualapparates, Sterilitat, entziindlichen 
u. exsudativen Erkrankungen der Sexualorgane. Kasuistik. (Rass. Clin. Terap. Sci. 
affini 31. 183—84. 1932.) G e h r k e .

Maria d’Alessandria Arcieri, Weibliche Sterilitat und Follikelhormon. Mit dem 
Follikelhormonpraparat „Estrolasi (Serono)“ aus Gravidenharn werden erfolgreich 
einige Falle weibl. Sterilitat, beruhend auf Unterfunktion der Oyarien, behandelt. 
(Rass. Clin. Terap. Sci. affini 32. 73—81. Marz/April 1933. Rom, Univ.) Ge h r k e .

Maria d’Alessandria Arcieri, Das weibliche Sexualhormon bei der Behandlung von 
Stórungen der Menstrualfunktion. Bei Fallen von Amenorrhoen, Dismenorrhoen u. 
klimakter. Besehwerden wurden dureh subcutane Verabreicliung des Follikelhormon- 
praparates „Estrolasi (Serono)“ sehr gute Erfolge erzielt. Dosierung: taglieh 50 Mause- 
einheiten in 15-tiigigen Perioden in der Zeit des Intermenstruums. (Rass. Clin. Terap. 
Sci. affini 31. 287—96. 1932. Rom, Univ.) Ge h r k e .

R. Bompiani, Untersuchungen iiber den Gehalt an Sezualhormon bei Frauen mil 
gyndkologischen Erkrankungen, besonders mit Stórungen der Menstrualfunktion. Mit den 
Methoden von A s c h h e im - Z o n d e k  u . yon A m a ti  wird der Harn yon Frauen m it ver- 
sehiedenen gynakolog. Erkrankungen untersucht. Die Rk. 3 nach ZoNDEK-AsCHHEIM 
ist fast ausschlieClich auf die Sehwangerschaft beschriinkt. Dagegen findet man die 
Rk. 1 aueh recht haufig bei Frauen m it Carcinomen der Genitalorgane, nach chirurg, 
u. Róntgenkastration, nach der natiirlichen Mcnopause u. bei Anomalien der Menstrual
funktion. In  diesen Fallen entspricht den abnormen Bedingungen des Genitalapparates 
eine tlberfunktion des Hypophysenyorderlappens. (Rass. Clin. Terap. Sci. affini 31. 
149—58. Mai/Juni 1933. Rom, Univ., Gynakolog. Inst.) GEHRKE.

Ricardo Schwarcz, U ber eine neue liormonale Schwangerschaftsreaktion. Die 
Friedmannreaktion mit Bhitplasma. Es kommen gelegentlich Falle vor, in denen der 
Harn yon Schwangeren eine negative AscHHElM -ZoXDEK-Rk. gibt u. die auf einer 
Undurchlassigkeit der Niere fiir Prolan beruhen. Dio Schwangerschaftsrk. nach 
F r ie d m a n n  an Kaninchen in der Modifikation von HoFMANN, die s ta tt des Harns 
Citratplasma yerwendet, ha t diesen Nachteil nieht. Es wird das mehrfach ausgeatherte 
Plasma von 10 ccm Blut jungen Kaninchen von 1—1,5 kg Gewicht, die noch nieht 
briinstig waren, intrayenos injiziert. Nach 24 Stdn. Besiehtigung der Ovarien. (Semana 
med. 40. 1761—65. 25/5. 1933. Rosario, Facultad de Medicina, Clinica Obst.) W a d .

L. De Caro, t/ber die antioxydalive Wirkung des Thyroxins und thyroxindhnlicher 
Substanzen. Im WARBURG-App. wurde dic Sauerstoffzehrung von Lsgg. yon Na- 
Linolat u. Na-Oleat m it u. ohne Zusatz von Thyroxin, Thyronin, Dijodthyronin, 
Hydrochinon u. iihnlich konstituierten Verbb. bestimmt. Thyroxin, Dijodthyronin 
u. Thyronin wirkten etwa im gleichen MaB oxydationshemmend, Hydrochinon im 
schwaeh alkal. Milieu erheblich schwacher, in der Nahe des Neutralpunktes etwa ebenso
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wio die genannten Substanzen. Dio gleichen Substanzen verlangsamen die Entfarbung 
(Oxydation) einer Lsg. von Carotin in Lsg. von Nu-Linolat u. zwar Tliyronin u. be- 
sonders Monomethylliydrochinon starker ais Thyroxin, so daB der Antagonismus 
Tbyroxin-Carotin unabhangig von der Horraonnatur des Thyroxins ist. Die anti- 
oxydativo Wrkg. der untersuchten Stoffe diirfte wahrscheinlich abhangig von der 
Ggw. yon mindestens einem Phenolhydroxyl sein u. auf der Fahigkeit dieses Phenol- 
hydroxyls beruhen, mit yorhandenen Oxydationskatalysatoren (Fe, Co) Komplexverbb. 
zu geben. KCN hatte dieselbe oxydationshemmende Wrkg. wie die untersuchten 
thyroxiniihnlichen Substanzen. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 219. 267—66. 
26/8. 1933. Mailand, Biolog. Forsohungslabor. d. S. A. Carlo Erba.) W a d e h n .

Ottokar Weber, Der Einflufi verschiedener Inkre.it, (Acetylcliolin, Insulin, Thyrozin, 
Thymitsextrakte) auf das Leistwngsvermógen und die Konlraklurfdhigkeit von Frosch- 
muskdn. Der Zusatz von 0,004—0,4 mg-°/0 Acetylcliolin zur Ringerlsg. h a t einen 
stark ermudungshemmenden EinfluB auf den Froschmuskel; von 1 mg-%  ab tr it t  
Schadigung ein. Die Fahigkeit zur Acetylcholinkontraktur ist durch diese Behandlung 
herabgesetzt. Insulin (0,05—0,02 Einheiten pro ccm) fórdert, in hóheren Konzz. (von
0,4 Einheiten ab) schiidigt es. Dio genannten Konzz. beeinflussen dio Acetylcholinrkk. 
in derselben Weise. Durch Thyroxin (1—3 mg-°/0) wird das Kontrakturvermogen des 
Rectus im Sommer gefordert, im Winter geschadigt; der Sartorius wird stets ge- 
schadigt. Konzz. von 10 nig-°/0 beeintriichtigen sowohl dio Erregbarkeit ais auch 
die Kontraktionsfahigkeit der Muskeln. Wss. Thymusextrakte steigern die Rk. yon 
Rectus u. Flexor auf Acetylcholin, aber schwachen meist diese Rk. beim Extensor 
u. Sartorius. (Pflugers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 232. 727—40. 16/8. 1933. 
Breslau, Univ., Physiol. Inst.) WADEHN.

Hans-Ulrich Rosemann, Ober die Wirbung von Tliymusezlrakten auf den isolierten
Froschmuskd. Der Zusatz von Thymoglandol (R o c h e ) zur Suspensionslsg. steigerte 
beim isolierten Froschmuskel dio Leistungsfahigkeit bei Reizen in langsamer Folgo 
(20—30 Reizo pro Min.) u. halt die Ermiidungserscheinungen fur langere Zeit auf. 
Dies war nicht der Fali bei rascher Reizfolge. (Z. Biol. 94 (N. F. 76). 74—77. 15/8.
1933. Marburg, Univ. Physiol. Inst.) W a d e h n .

J. Garcia-Blanco und F. Comesafia, Biochemische Veranderungen des Bluies 
beim Damiverschluji. Die Verss. wurden an Kaninchen durchgefuhrt. Die Darmligatur 
erfolgto an droi yerschiedenen Stellen. Es wurden im Blut Zucker u. Rest-N bestimmt. 
Die Ergebnisse sind im Original in Tabellen zusammengestellt. (An. Soc. espan. Fisica 
Quim. 31. 394—98. 15/5. 1933. Santiago, Med. Fak., Physiol. Inst.) W il l s t a e d t .

F. Fernandez und Jose M. a Clavera, Die Olykdmie nach Insulingabe. Auf Grund 
von Bcobachtungen an 22 Patienten konnten Vff. den Befund von B u r g e r , daB bei 
Leberkranken nach Insulininjektion sofort Absinken des Blutzuckers stattfindet, 
wahrend bei n. u. anderweitig kranken Personen zunachst ein kurzes Ansteigen des 
Blutzuckergeh. erfolgt, nicht bestatigen. Vff. konnten keinen Zusammenhang zwischen 
dem Status der Glykamie unm ittelbar nach der Injektion u. der Funktionstiichtigkeit 
der Leber feststellen. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 31. 364—69. 15/5. 1933. Granada, 
Hospital San LAzaro u. Instituto Provincial de Higiene.) WILLSTAEDT.

J. A. Collazo, J. Puyal und Isabel Torres, Die Milchsaure des Bluies wahrend 
der erhohlen Olykdmie nach Zufuhr von Olucose. Die Zufuhr von 50 g Glucose an n. 
Personen hat ein gleichzeitiges Ansteigen des Glucosegeh. (bis auf 123 mg-°/0) u. des 
Milchsauregeh. (bis auf 16,8 mg-°/0) innerhalb der ersten Siunden zur Folgę. Danach 
sinken die Werte wieder ab. (An. Soc. espan. Fisica Quini. 31. 454—57. 15/6. 1933. 
Santander, Casa de Salud Valdecilla.) WILLSTAEDT.

Gulli Lindłi Muller und Clark W. Heath, Der Gehalt des Plasmas an Cholesłerin 
und Lecithinphosphor bei Andmien aufler der pemiciosen Andmie. Bei akutem Blut- 
yerlust blieb der Łipoidgeh. des Plasmas n.; bei chroń. Blutverlust war der Lipoidgeh. 
auf der Hóhe der Anamie erniedrigt u. bob sich wieder, nachdem der Anstieg der Ery- 
throcyten erfolgt war. (Arch. intem al Med. 52. 288—305. Aug. 1933. Boston, Boston 
City Hosp. Thorndike Memoriał Labor., Harvard Med. School Dep of Med.) W a d .

J. Garcia-Blanco und Ovidio Vidal, Verłeilung des Jndols zwischen Plasina und 
Blułkdrperchen. Bei in physiolog. NaCl aufgeschwemmten Blutkórperchen wird fast 
das gesamte zugegebene Indol yon den Blutkórperchen aufgenommen, bei in Plasma 
suspendierten Blutkórperchen erfolgt Verteilung zwischen Blutkórperchen u. Plasma 
zu etwa gleichen Teilen. (Methodik der Indolbest. vgl. C. 1933. II. 2167.) (An. Soc. 
espan. Fisica Quim. 31. 392—93. 15/5. 1933.) W il l s t a e d t .
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M. Signon, Uber den Hydralalionszustand der Serumeiweifikdrper. Durch Ver- 
kniipfung der Berechmingsweise von P e t s c h a c h e r  (Folia haematol. 40. 1) mit 
der ARRHENlUSschcn Glcichung wird ein noucr Ausdruck zur Kennzeichnung des 
Hydratationszustandes der SerumciweiBkorper auf Grund der gemessenen Viscositat 
u. des Albumin-Globulingeli. des Serums abgeleitet. Zur Erleichterung der prakt. 
Anwendung wird ein Nomogramm angegeben. (Z. ges. exp. Med. 89. 211—14. 20/0. 
1933. Genua, Medizin. Univ.-Klinik.) V a l k o .

Sadamu Uwazumi, Uber die prophylaktische Wirkung des Germanina auf die 
Anapliylaxie. Durch Behandlung mit Germanin kurz vor der schockauslósenden 
Gabe kann m an bei Meorschweinchen den Schock bei akt. u. passiver Anaphylaxie 
verhindern. Das Zustandckommen dieser Rk. beruht auf einer Beeinflussung des 
anaphylakt. Antikcirpers; der Prazipitintiter im Serum der sensibilisierten Tiere war 
kurz naeh der Germaningabe erheblich herabgesetzt, ebenso verhielt sich die Bindungs- 
fiihigkcit des Prazipitins. Beide Eigg. kehren spater (2 Stdn.) zur Norm zuriick. 
Ebenso wird durch Germanin der Komplementtiter herabgesetzt, ist aber nach 2 Stdn. 
wieder n. Die Bindung zwischen Antikorper u. Antigen wird also in vivo u. in vitro 
stark yerzogert. (Arb. med. Univ. Okayama 3. 597—617. Aug. 1933. Okayama, Hyg. 
Inst.) SCHNITZER.

Vittorio Zavagli, Wirtscliaftskrise und Erwerbslosigkeit. Fiir eine bessere Ausnutzung 
der NahrungsmiUcl und der Vitamine. Vf. empfiehlt ais billige Nahrungsmittel, die den 
Bedarf an Calorien u. Vitaminen decken kónnen, Stockfisch, Gemiise, Quark (Ersatz 
fur Fleisch), Tomaten (Ersatz fiir Obst). (Ann. Igicne 43 [N. S. 16]. 439—45. Juni 
1933. Rom, Bakteriolog. Lab. d. Sanita Pubblica.) Ge h r k e .

M. Mitolo, Avitaminosen und Intoxikalionen. I I I .  Mitt. Experimentelle Hervor- 
rufung gleichzeitiger Avitaminose A  und chemischer Metall-Metalloidintoxikation. (II.vgl. 
C. 1933. I. 2270.) Die Intoxikation mit Metall-Metalloidmischung hat auf den Ablauf 
der Ayitaminose A  keinen EinfluB. Wiihrend die Resistenz A-avitaminot. Tiere gegen 
bakterielle Infektion betriichtlich vermindert ist, ist also die Resistenz gegen chem. 
Intoxikation unverandert. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 17. 739—44. 7/5. 
1933.) WlLLSTAEDT.

Hans v. Euler, Harry Hellstrom und Erika Klussmann, Zur Kennlnis zweier 
Vitamin-E-Fraktionen. (Vgl. C. 1932. I. 2970.) Extrakte, die aus Weizenkórnern bzw. 
aus Salatblattern durch Extrahieren m it A., Verseifen des eingedampften Extrakts, 
Ausschiitteln der verseiften Mischung m it A., Verdampfen des A., Aufnehmen des 
Riickstandes in Methanol u. Ausfrieren der Sterine mittels CO.,-Schnee liergestellt 
wurden, wurden spektrophotometr. im Ultraviolett untersucht (Kurven im Original). 
Die Absorptionsmaxima im sichtbaren Spektrum konnen von Xanthophyll herriihren, 
dio im Ultraviolett stammen vom Vitamin E  (das gleiche gilt fiir die Messungen an 
Weizenkórnerestrakten, iiber die B o w den  u. M oore [C. 1933. II. 84] berichtet 
haben). Der E xtrak t aus Weizenkórnern gibt nur eine geringe Blaufarbung m it SbCl3. 
Er enthiilt nocli in ziemlich groBen Mengen eine gelbe Substanz, die mit SbCI3 nicht 
reagiert. Der E xtrak t aus Salatblattern gibt eine starkere Blau-Rk. Unter der Voraus- 
setzung, daf3 die Blauwerte dieses Extraktes nur von Xanthophyll herriihren, berechnet 
sich der Xanthophyllgeh. der Salatblatter zu 0,286 mg Xanthopliyll pro Granun 
Trockengewieht. (Svensk kem. Tidskr. 45. 132—33. Mai 1933. Stockholm, Univ., 
Biochem. Inst.) WlLLSTAEDT.

Hans v. Euler und Erika Klussmann, Beobachtungen uber Carotin und Ascorbin- 
saure. Das Absorptionsspektrum des im Blutserum enthaltenen Carotins stimmt nicht 
mit dem gewohnlieher kolloidaler wss. Carotinlsgg. iiberein. — Man kann Carotin 
auch dadurch in kolloidale wss. Lsg. bringen, daB man es m it Desoxycholsaure oder 
Cholsaure schm. u. die erkaltete Schmelze m it verd. Alkali verreibt. In  dieser Lósungs- 
form vermag Carotin durch Darmwand durclizudiffundicren. Durch Losen von Proben 
der Schmelze in Chlf. u. Unters. des Absorptionsspektrums vor u. nach Zusatz von 
SbCl3 konnte festgestellt werden, daB Carotin bei der Schmelze keine chem. Veranderung 
erfahrt. Die Carotin-Cholatlsgg. entfiirben sich an der Luft weit schneller ais gewohnliche 
kolloidale Carotinlsgg. oder Lsgg. in organ. Lósungsmm. Bei Ggw. von Leberbrei ist 
das Carotin gegen Oxydation viel resistenter. — Auch die Loslichkeit des Zeaxanthins 
wird durch gallensaure Salze erhóht. — Bei Extrakten aus keimenden Bohnen u. 
Erbsen (in einem Keimungsstadium, in dem nach biol. Verss. [Chick u . Hume, Proc. 
Roy. Soe. London, Ser. B. 90 (1917) 49] Vitamin-C-Reichtum besteht) wurden nur sehr 
geringe Titrationswerte gegen Dichlorphenol-Indophenol gefunden. Durch Behandeln mit

XV. 2. 143



2158 E s. T ie r p h y s io l o g ie . 1933. II.

H,S zur Red. etwa reversibel oxydierter Ascorbinsaure stiegen die Red.-Werte zwar an,
ohne aber der biol. Wrkg. auch dann zu entsprechen. Dagegen entspricht die Intensitat 
der Absorption bei 264 m/i in solchen Extrakten der biol. Wrkg. Vielleicht ist die 
geringe Red.-Wrkg. der Extrakte durch Ggw. von Hemmungskorpern bedingt, die im 
tier. Organismus fermentatiy abgebaut werden. Verss. iny itro  m itPtyalin , Pepsin, Pan- 
kreatin u. Papain in dieser Hinsicht ergaben aber noeh kein positives Resultat. 
(Ark. Kem., Minerał. Geol., Ser. B. 11. Nr. 17. 6 Seiten. 14/6. 1933. Stockholm, 
Biochem. Inst.) W il l s t a e d t .

Em ilio J. Pampana, Trotz Mangel an ViłaminC kein Skorbut? (Vgl. BERTARELLI, 
C. 1 9 3 3 . II. 571.) Bei einem sibir. Stamm, der sich nur von Renntierfleisch u. Fisch er- 
nahrt, wurden keine avitaniinot. Symptome gefunden. Das Eleisch, das nur leicht gekocht 
oder gerdstet genossen wird, enthalt noch genug Yitamin C, um keine Skorbutsymptome 
auftreten zu lasscn. (Ann. Igienc 43  [N. S. 16]. 436—38. Juni 1933.) G e h r k e .

Ivo Novi, Uber peroral zufiihrbare Verdauungsfermenle, insbesondere uber das 
„Peptopankreas (Serono)u. K rit. Bcsprechung der L iteratur iiber den Wirkungs- 
mechanismus peroral zugefiihrter Pepsinpriiparate. (Rass. Clin. Terap. Sci. affini 31. 
139—48. 1933. Bologna, Univ.) G e h r k e .

John Arnold Lovern, Fellstoffwechsel bei Fischen. I. Allgemeine Ubersicht iiber 
die Fettsdurezusammensetzung der Felte einer Heihe von Fischen, sowohl des Meeres ais 
auch des Siijiwassers. Mit den Verff. von G u h a ,  HlLDITCH u . L o v e r n  (C. 19 3 1 . I. 
2994) wird die Zus. der Fettsauregemische von 4 Olcn aus Meer- u. 5 aus SiiCwasser- 
fisohen bestimmt. Dio Zus. ist in Gewiclits-°/o angegeben, der Grad der Ungesattigt- 
heit der Saure durch die Anzahl H-Atome, die zur Siittigung gebraucht werden. —
I. Meeresfische. Leberól des Schellfisches (Oadus aeglefinus): JZ. 168,5; Unyerseif-
bares 0,7%- Gesatt. Sauren: C14 4,3°/0; C10 14,l°/0; C18 0,3% ; ungesatt. Sauren: 
Qm 0,5% ; CI0 12,4%; C18 30,5% ( -2 ,6  H); C20 29,3% ( -5 ,9  H ); C22 8,6%  ( -7 ,3  H).
— Ol aus K opf und Kórpergeweben der Sprolle (Clupea sprattus): JZ. 150,7; Unverseif- 
bares0,9% . Gesatt. Sauren: C14 6 ,0% ; C10 18,7°/0; C18 0,9°/o; ungesatt.Sauren: C14 0 ,l°/o; 
C10 16,2°/0; C18 29,0°/o (—2,9 H); C20 18,2% (—5,6 H); C„, 10,9% (—7,1 H). — Leberól 
des Angelfisches (Lophius piscatorius): JZ. 162,3; Unyerseifbares l,0°/o. Gesiitt. Sauren: 
Cj4 4,9% ; C10 9,6% ; C18 1,3%; ungesatt. Sauren: Cw 0,4%; C1B 12,1%; C18 30,9°/o 
(■—3,3 H); C2? 24,9% (—5,9 H ); C22 15,9% (—8,6 H). — Leberól des Heilbutts (Hippo- 
glossus mlgaris): JZ. 120,0; Unyerseifbares 6,6°/o- Gesatt. Sauren: C14 3,9°/o; C18 15,1%; 
Cls 0,5°/o; ungesatt. Sauren: C14 0°/0; C10 18,7%; C18 34,4°/0 (—2,0 H); C20 13,8% 
( -5 ,5  H); C22 13,6°/o (—7,6 H). — 2. SiiBwasserfische. Ol aus Kopf u. Kórpergeweben 
des Karpfens (Cyprinus carpeo): JZ. 122,9; Unyerseifbares 3,5%- Gesatt. Sauren: 
C14 3,7%; C16 14,6%; C„ 1,9%; ungesatt. Sauren: C14 1,0%; C10 17,8%; C18 45,8% 
(—3,2 H); C20 15,2°/0 (—6,9 H); C22 0°/o. — Ol aus Kopf u. Kórpergeweben des Hechtes 
(Esox lucius): JZ. 145,9; Unyerseifbares 4,0%- Gesatt. Sauren: C14 4,7% ; C15 13,2°/0; 
C18 0,5°/o; ungesiŁtt. Sauren: C14 0,8% ; C16 20,8%; C18 38,4% (—2,8H ); C20 15,3°/0 
(—7,5 H); C22 6,3% (—7,5 H). — Ol aus dem Mesenterium des Hechtes-. JZ. 134,2; 
Unyerseifbares 0,1%- Gesatt. Sauren: C14 2,9%; C10 15,0%; C18 Spuren; ungesatt. 
Sauren: C14 0,5% ; C16 20,2»/„; C18 42,4% ( -3 ,4  H); C20 15,1% ( -6 ,7  H ); C22 3,9% 
(—8,0 H). — Ol aus K opf u. Kórpergewebe des „pollan“ (Coregonus póllan): JZ. 136,8; 
Unyerseifbares 1,5%. Gesatt. Sauren: C14 2,9°/0; Cjc 14,3°/0; C18 1,9%; ungesatt. 
Sauren: C14 1,5%; C16 19,8%; C18 40,0% (—3,2 H); C20 13,5% (—7,4 H ); C22 6,1% 
(—9,1 H). — Ol aus K opf u. Kórpergeweben des Barsches: JZ. 131,7; Unyerseifbares 
6,0%. Gesatt. Sauren: C14 3,5%; C10 12,5%; C18 2,0% ; ungesatt. Sauren: C14 1,1%; 
CJ6 19,4°/0; C18 40,5% (—3,2 H); C20 13,8% (—6,8 H); C22 7,1% (—9,2 H). — Meeres- 
u. SuBwasserfischole sind sich darin ahnlich, daB kleine Mengen yon Myrislinsdure mit 
nur Spuren von Myrisloleinsdure, groBere Mengen von Palmitin- u. Palmitoleinsdure, 
nur Spuren von Stearinsdure, dagegen Ol- u. Linolsdure ais Hauptbestandteile, ebenso 
ungesatt. C20-Sauren ais Hauptbestandteile u. die noeh starker ungesatt. C22-Sauren 
in geringerer Menge yorhanden sind. Bei SiiBwasserfischolen ist der prozentuale Anteil 
der Ulsaure-Linolsiiuregruppe hoher u. der Anteil an C20- u. C22-Sauren ldeiner ais 
bei Meeresfischolen. jNlit Ausnahme von Heilbuttleberol, das auch keine Linolsaure 
enthalt, ist Palmitoleinsaure ein wichtigerer Bestandteil der SiiBwasser- ais der Meeres- 
fischóle. (Biochemical J . 26 . 1978—84. 1932.) B e h r l e .

John Arnold Lovem, Uber den Fettstoffwechsel bei Fischen. I I . Das Fett des 
Peritoneums, des Pankreas und der Leber des Stórs (Acipcnser sturio). (I. vgl. vorst. 
Ref.) Da yon einem groBen Exemplar ausreichende Fettmengen zur Yerfiigung standen,
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konnte festgestellt werden, daB dio Leber offenbar nicht der Ort der Bldg. ungesatt. 
Fottsauren ist, wenigstens bei dieser Fisohart. Es seheint jedoeh ein Zusammenhang 
zwisehen dem Hauptbestandteil der gesatt. Fettsauren (Palmitinsaure) u. der ent- 
spreehenden ungesatt. Saure (Physotolsaure) zu bestehen, wic beim Schwein zwisehen 
Stearinsaure u. Olsaure, ohne daB bis jetzt angegeben werden konnte, in  welchen 
Organen dio entsprechenden Umsetzungen stattfinden. Es seheint ein festes Verhaltnis 
der gesamten gesatt. Fettsauren zu den ungesatt. vorhanden zu sein (24% u. 76%), 
so da!3 offenbar auoh ein weiterer Hauptbestandteil, die Myristinsaure, in Beziehung 
zu den angefiihrten Sauren steht. Die charakterist. Unterschiede zwisehen Sec- u. 
SuCwasserfisehen (ygl. I. Mitt.) werden bestatigt. (Biochemieal J. 26. 1985—88.
1932.) S c h w a ib o l d .

Wolfgang Buckendahl, Phyaikalisch-chemische Analyse der biologischen Wir- 
kungen von Seifen und von Tannin. (E in Beitrag zur physikalischen Chemie der Ent- 
zilndung und der adslringierenden Wirkung.) Es wird zunachst das kolloidchem. Verh. 
von Na- u . K-Linolatlsgg., dem Hauptbestandteil von Sapo kalinus, beschrieben; so 
das makroskop. Aussehen u. das ultramkr. Bild von 1- bzw. 25%ig. Lsgg. Dio Ober- 
flaehenspannung W .-Luft wird von beiden Seifen stark herabgesetzt. Dagegen zeichnet 
sich das Na-Liriolat gegenuber dem K-Linolat durch viel bessere Schaumfiihigkeit, 
u. seino Schiiume durch gróBere Bestandigkeit aus. Dies berulit offenbar auf der 
gróBeren Heterodispersitat der K-Seife u. ihrer geringen Loslichkeit u. liydrolyt. 
Spaltung. Dieser g e rin g e  Hydrolysengrad ergibt sich auch aus PH -M essungen  mit der 
Wasserstoffelektrode. Physiolog. NaCl-Lsg. iibt auf die Alkalinitat der K-Seife 
keinen meBbaren EinfluB aus, setzt aber die der Na- u. Sapo kalinuslsgg. herab, u. 
hebt die Erniedrigung der Oberfliichenspannung, besonders bei niederen Konzz. z. T. 
wieder auf. Eine Umsetzung von K-Linolat in Na-Linolat durch NaCl ist bei der ver- 
wendeten NaCl-Konz. nicht naehweisbar. Mit zunehmendem Alter der Lsgg. maclit 
sich eine Abnahme der Alkalinitat bemerkbar, die Oberflachenspannung bleibt bei 
hoher konz. Lsgg. fast konstant, bei geringen Konzz. steigert sie sich etwas. — Das 
physiolog. u. łoxikolog. Verh. wird an Verss. iiber Hamolyse yerfolgt. Es geht daraus 
zunachst hervor, daB diese in der Hauptsache durch den Geh. an freier Fettsaure 
bedingt ist; denn Alkalizusatz hemmt u. Saurezusatz beschleunigt die Hiimolyse. 
Ferner zeigt sich, daB sie durch Serum gehemmt wird. Hamoglobin setzt die Grenz- 
konz. der hiimolysierend wirkenden Seifenmenge herauf u. yerzogert ebenfalls, aber 
starker ais Serum, dio Hamolyse, was auf Rkk. zwisehen Hamoglobin u. Seifen zuruek- 
zufuhren ist. Aus diesen Tatsaehen folgt, daB das Hamoglobin ein wesentlicher Angriffs- 
pimkt der Seifen im roten Blutkorperchen ist, dem in den Gewebszellen das Cytochrom 
entsprechen konnte. — Die biolog. Seifenwrkg. wird herabgesetzt durch Tannin, das 
adstringierend wirkt. Es reagiert zwar m it den Seifen dadurch, daB es Fettsaure frei 
maclit u . so die Oberflachenwrkg. der Seife verstarkt. Nun zeigen aber Seifenlsgg. 
mit maBigen Tanninzusatzen eine erhebliche zeitliche Beschleunigung der Hamolyse; 
sie wird aber andererseits deutlich yerzogert, wenn das Tannin liingero Zeit auf die 
Blutkorperchen einwirken komite. Die Hemmung der Seifenhamolyse beruht also 
auf der Einw. des Tannins nicht auf die Seife, sondern auf die Erythroeyten. Hierbei 
ist die Tannineinw. in nicht zu hohen Konzz. reversibel, durch Waschcn werden die 
Blutkorperchen -\vieder empfindlich gegen Seife. (Kolloid-Beih. 38. 57—98. 24/6. 1933. 
Gottingen, Univ., Pharmakolog. Inst.) ROGOW SKI.

Harold E. Roe, Methamoglobinamie nach Zufuhr von Bismutum subnilricum. Nach 
oraler Darreiehung von insgesamt 13 g Bismut. subnitric. bei einem Saugling yon 1 Monat 
wegen schwerenDurchfalls, todlichcr Ausgang unter dem Bild derCyanose. Spektroskop. 
Nachweis des Metliamoglobins. (J . Amer. med. Ass. 101. 352—54. 29/7. 1933. Chicago, 
Children’s Memoriał Hospit.) H. W o l f f .

Torald Sollmann, H. N. Cole und Katharine I. Henderson, 1Vismulausscheidung 
bei klinischer Wismutbehandlung. Verglichen wurden bei einmaliger, wiederholter u. 
haufig wiederholter Injektion 1. in W. 1. u. in W. gel. Verbb., wio Natriumwismutcitrat 
bzw. -tartrat; 2. das erstgenannte Praparat gel. in Athylenglykol; 3. in W. 1. Nalrium- 
kaliummismultartral in óliger Suspension; 4. das unl. subsalicylsaure B i in óliger Sus- 
pension, u. 5. dio in Ol 1. Yerbb. Chininwismutjodid, Wismulcamphocarbonat, Wisnmt- 
athylmethyhionoat. Die Rcihenfolge der Ausseheidung ist: wasserloslich >  ólloslieh >  
T artrat in 01 >  Salicylat in Ol. Es werden 15—25% in 3 Woehen im Harn aus- 
geschieden, vom Salicylat viel weniger (2,9%)> daffir aber liinger, von den in Ol 1. Verbb.

143*
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ófter auch mehr. Die Ausscheidung im K ot lauft ungefakr parallel. (Proc. Soc. exp. 
Biol. Med. 30. 440—41. Jan . 1933. Western Reserve Univ.) S c h n it z e r .

Phiłipp Ellinger und Jose! Schmitt, Uber den Aiwjriffspunkt der Arsenwirkung. 
Es wurde die Wrkg. orał zugcfiihrter arseniger Saure auf die GefaBe des Mesenteriums 
bei nervenintakten Eroschen (Temporarien), bei Eroschen nach Durchschneidung der 
Nerven u. bei R atten studiert. Das Wirkungsbild ist in allen drei Eallen das gleiche. 
Zunaehst wird die Zirkulation beschleunigt, wobei sich gleiclizeitig oder unmittelbar 
darauf die GefaBe (Capillaren, Venen, Arteriolen) erwcitcrn, anschlieCend yerandert 
sich dio GefaBwand, Zirkulation u. A ustritt der Blutkórperchen durch dic GefiilBwand 
yerlangsamen sich. Auf Grund dieser Ergebnisse wird die Wrkg. der arsenigen Saure 
auf dio GefaBe auf eine unmittelbare GefaBwandsclnidigung durch dio arsenige Saure 
zuriickgofuhrt. (Naunyn-Schmicdobergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 171. 250—59. 
22/7. 1933. Dusseldorf, Pharmakol. Inst. d. Med. Akad.) M a h n .

P. Eichholtz und C. Mertz, Wirkungsbedingungen des Chlorkohlcnsaureiithyleslers. 
Bei weifien lia tten  betrug dio letale Grenzkonz. des Chlorkohlensdureeslcrs nach Halb- 
stundenverss. 1000 mg/ebm. Gloichzcitige Avcrtinnarkose erhohte die letale Grenz
konz. auf ca. 3000 nig/ebm. Der veriindcrte Atemtypus bei hohen Grenzkonzz. ist 
durch Spasmen der Bronchialmuskulatur verursacht, die sich durch' Atropin u. Na- 
N itrit losen lieBen. Suprarcninvorbehandlung yerstiirkte das Lungenbdcm. Erhohtes 
Minutenvol. der Atmung durch Einatmen oiner 5°/0ig. C02-Mischung steigerto dic 
Giftigkeit des Chlorkohlensaureesters auf das 5—6-fache. (Naunyn-Sehmiedebergs 
Arch. oxp. Pathol. Pharmakol. 171. 125—30. 22/7. 1933. Konigsberg, Pr., Pharmakol., 
Univ.-Inst.) M a h n .

Ernst Ruickoldt, Beitrdge zur Kenntnis der Wirkung des Urolropins. I. Mitt. 
Die Wirkung des Urolropins auf die Blase. Urotropin bewirkt am Detrusormuskel- 
praparat von Kaninchen- u. Katzcnblasen Kontraktion. Adrenalin u. Atropin er- 
niedrigen den durch mafiige Urotropingaben erhóhten Tonus. Beim Sphinktermuskel 
setzt Urotropin den Tonus herab. Boi Einw. auf die ganze isolierte Blase (Katze, Hund, 
Kaninchen) erhoht Urotropin den Tonus. Atropin wirkt auch hier antogonist. zum 
Urotropin. Morpliin ist an der m it Urotropin behandelten Blase unwirksam. Nach 
Verss. an der Kaninchenblase in situ ist dio Tonuserliohung der Blasenmuskulatur 
nach Urotropin unabhangig von der Blutdruckhóhe. (Naunyn-Sehmiedebergs Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 171. 215—30. 22/7. 1933. Góttingen, Pharmakol. Inst. d. 
Univ.) Ma h n .

Ernst Ruickoldt, Beitrdge zur Kenntnis der Wirkung des Urolropins. II. Mitt. 
Die Wirkung des Urolropins auf die Blasenentleerung. (I. vgl. vorst. Ref.) Die durch 
holio Morphing&ben beim Meerschweinehen gesetzte kiinstliche Harnsperre ist wohl 
durch gróBero intravenose Urotroping&hcn, aber nicht durch subcutane Urotropin- 
Terabreichung zu durchbreehen. Wird dieso Harnsperre nicht durchbrochen, so kommt 
es zu heftigen Krampfen. (Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
171. 231—35. 22/7. 1933. Góttingen, Pharmakol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

Ernst Ruickoldt, Beitrdge zur Kenntnis der Wirkung des Urolropins. I I I .  Mitt. 
Krampfwirkung des Urotropins. (II. vgl. vorst. Ref.) Beim Meerschweinehen losen 
hohe intravenóse Urotropingaben regelmaBig ICrampfe aus, wenn eine durch Morpliin 
gesetzte Blasensperre nicht durchbrochen wird, oder wenn die Harnentleerung durch 
Ureterenunterbindung meehan. gehindert worden ist. Beim Erosch (Esculente) ist 
der Urotropinkrampf auch ohne Beeinflussung der Harnausscheidung erreichbar. Der 
Charakter des Krampfes iihnelt dem nach Pikrotoxinvergiftung. — Nach Durch- 
schneidungsverss. erstreckt sich die Krampfwrkg. des Urotropins auf yerschiedene 
Abschnitte des Zentralnervensystems. Die von hoheren Zentren ausgchenden Impulse 
sind meist fiihrend im Vergiftungsbild. (Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 171. 236—40. 22/7. 1933. Góttingen, Pharmakol. In st d. Univ.) M a h n .

Ernst Ruickoldt, Beitrdge zur Kenntnis der Wirkung des Urotropins. IV. Mitt. 
Die Wirkung des Urolropins auf die Atmung. (III. vgl. vorst. Ref.) An Kaninchen 
wurde die Einw. intravenos yorabreichten Urolropins auf dio Atmung studiert. Uro
tropin erhoht dic Ereąuenz, steigert das Minutenyol. nur wenig. Der einzelne Atomzug 
wird flacher. Dagegen ist Urotropin auf die Atemlahmung durch Morphin unwirksam. 
(Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 171. 241—43. 22/7. 1933. Got- 
tingen, Pharmak. Inst. d. Univ.) Ma h n .

Karam Samaan, Die pharmakologische Wirkung des Visnaginins. (Vgl. C. 1933.
II. 1893.) Durch wiederholtes Umkrystallisieren aus CH3OII, A., A. +  PAe. u. W.
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auf F. 138° gereinigtes u. im Vakuum bei <  70° getrocknetes Visnagiuin zeigte folgendo 
charakterist. pharmakol. Wrkgg.: Krote: todliche Gabe je kg in 6 Stdn. vom Rucken- 
lymphsack aus 0,260 g, Verlangsamung von Atmung u. Herzschlag, Lahmung des 
zentralen Nervensystems, keine Krampfe, mangelhaft koordinierte Bewegungen, Tod 
dureh Atmungssbillstand vor (diastol.) Herzstillstand; am isolierten Herzen: Hemmung 
des Herzschlages infolge von Vagusendenreizung, nach dereń Lahmung (Atropin) 
Steigerung der Zusammenziehbarkeit infolge von direkter Wrkg. auf den Muskel; an 
der glatten Muskulatur Erschlaffung, an der gestreiften (Gustrocnemius) Zusammen- 
ziehung, beides dureh direkte Wrkg. auf die Faser. — Hund (A.-Narkose): Erweiterung 
des Darmvol., zunaehst starko, dureh Vaguscndenreizung, spater geringere, dureh 
GefaCerwciterung bedingte Blutdrucksenkung, Erregung des Atmungszentruins dureh 
kleino, Hemmung dureh gróBere, Lahmung dureh todliche Gaben. ( Quart. J . Pharmac. 
Pharmacol. 6. 174—81. April-Juni 1933. Kairo, Univ.) D e g n e r .

J. W. C. Gunn und David Epstein, Yergleich der Herzimrkung des Sapotońns, 
des Slrophanthins und gewisser Schlaiujengifle. Dor Umstand, daB die Toleranz des 
Frosches Xenopus laovis u. der Króto Bufo rcgularis gegen Sapotoxin (Me r c k ) fast 
gleich ist, daB aber die Toleranz dieser Krote gegen Strophanthin nach E p s t e i n  
(C. 1932. II. 1035) das 1200-fache von der des genannten Frosches ist, kann zur biol. 
Untcrscheidung zwischen Saponinen u. Digitaliskorpern dienen. Gegenuber dem Gifto 
der Kapkobra (Naja flava) u. der Schwarzhalskobra (Naja nigricollis) ist die Toleranz 
der genannten Krote das 30- bzw. 26-fache von der des genannten Frosches. Die Wrkg. 
der Gifte beider Schlangenarten ist demnach ais digitalisartig anzuspreehen. (Quart. 
J. Pharmac. Pharmacol. 6. 182—86. April-Juni 1933. Capo Town, Univ.) D e g n e r .

W. Kopaczewski, Permeabilitdt und Narkose. Entgegnung auf die C. 1933.
II. 739 referierte Arbeit von S iv a d j ia n . (Buli. Sci. pharmacol. 40. (35.) 402—08. 
Juli 1933.) D e g n e r .

Jan. Be&ka, V eranderungen der pjj-Zalil des Blutes und des Mineralsloffwechsels 
wahrend der Narkose. II. Mitt. Veranderungen der pg-Zahl des Blutes. (I. vgl. C. 1933.
II. 739.) An 45 Kaninchen wurde der EinfluB von yerschicdenen Narkoticis: Avertin, 
Ilypnal, Amylenhydrat, Chloralformamid, Luminal, Veronal, Pemocton, Chlf., Morphium, 
Chloralhydrat, Urethan, A ., Chloralhyl, MgCl2, MgSOt u. Mg-Phosphal auf das pn des 
Blutes studiert. Kurze Narkosen setzten stets das pn herab. Narkoseverss. m it Per- 
nocton an Hunden u. m it Chloralhydrat an Pferden hatten denselben Erfolg wie beim 
Kaninchen. (Naunyn-Schmiedebcrgs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 171. 244— 49. 
22/7. 1933. Briinn, Chem. Inst. d. Tierarztl. Hochschule.) M a h n .

Jan Smilga, Abschwdchung und Aufhebung der lokalanaslhesierenden Wirkung 
des Cocains durcli Gewohnung an Alkohol. Bei Meerschweinchcn, die an A. gewohnt 
wurden, ist die lokalanasthesierende Wrkg. des Cocains (LidschluBreflex) abgeschwaeht 
bzw. sogar volhg aufgehoben. Bei ungewóhntcn Tieren wird dagegen die Cocainwrkg. 
nieht dureh A. bceinfluBt. Diese Wrkg. des A. wird ais Stiitze fur die Annahme ge- 
wertet, daB die Gewohnung an A. eine dureh besondere stat. Wrkg. hcrvorgerufene 
chroń. Vergiftung ist. Dieso pathobiot. Wrkg. des A. iiberdauert dieso um Tage u. 
Wochen. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 171. 162—69. 22/7. 
1933. Riga, Pharmakol. Inst. d. Lettliind. Uniy.) M a h n .

Wolfgang Heubner und Franz G rab ę,Uber die enlziindungswidrige Wirkung 
des Kamillenóls. Drei Fraktionen des ath. Óles der Bliiten von Matricaria chamo- 
milla L.: Fraktion I  Kp. (11 mm) 100—150°, Fraktion I I  Kp. (11 mm) 150—200° u. 
Fraktion I I I  Kp. (11 mm) iiber 200° wurden auf ihre entzundungswidrige Wrkg. ge- 
priift. Ais Teste dienten Senfólchemosis am Kaninchenauge, Lichterytheme an Jlenseli, 
Ratte u. Schwein. Biolog, am wirksamsten war Fraktion II. Aus allen drei Fraktionen 
u. ebenso aus Kamilleninfus, -Dekokt u. PAe.-Extrakt von Kamillenbluten konnte ais 
einziger entziindungswidriger Anteil der blaue Kohlcnwasserstoff, Azulen (C15H18), 
isoliert werden. Azulen ist gegen Luft u. Licht hinreichend bestandig u. kommt schon 
in den Kamillenbluten praformiert vor. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 171. 329—39. 22/7. 1933. Berlin, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M a h n .

Alfredo Buzzo und Rogello E. Carratala, Neuer Beitrag zum Studium des 
Natriumnitrits und Nalriumthiosulfats bei der Cyankalii-ergiftung. Na-Nitrit vermag in 
kleinen Dosen ais Gegengift fiir die dreifache Dosis letalis KCN zu wirken, doch tr itt  
seine Wrkg. nieht stets ein u. es zeigt den Nachteil, in gróBerer Konz. selbst tox. zu 
wirken. Na-Thiosulfat macht, in geniigender Konz. gegeben, bis zu 10 todliche Dosen 
KCN unschadlich. Dureh kombinierte Arwwendung von N aN 02 u. Na2Sa0 3 gelingt es,
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bis zu 18 tódliche Dosen KCN iiberstchen zu lassen. Die Zufiihrung der Gegengifto 
erfolgt intravenós. (Semana med. 40. I .  1966—69. 15/6. 1933.) W il l s t a e d t .

Robert Hutchison and V. H. Mottram, Food and dietetios, new 7 th. ed. Baltimore: Williams
& Wilkins 1933. (660 S.) 8°. 7.25.

W. F. von Oettingen, The tlierapeutic agents of the quinoline group. New Y ork: Chemical
Catalog Co. 1933. (301 S.) 8°. (American Chemical Soc. monograph. 64.) 6.— .

F. Pharmazie. Desinfektion.
R. Ruf, Moderna PiUeiibereilung. Einige prakliscJie Winkę fiir die Verarbeilung 

der Zymaliefeerzeugnisse ols Bindemittel. (Vgl. T o n n , C. 1933. II. 1394). (Pharmac. 
Weekbl. 70. 879-83 . 19/8. 1933.) D e g n e r .

G. Oldeman, Fimissen von Pillen. Vorschrift zu einem g l i i n z e n d e n  Ubcrzug 
fiir Jodeisenpillen: Tolubalsam 30, Mastix 10, A. 100, A. (9B°/0) 20. (Pharmac. Weekbl. 
70. 863. 12/8. 1933. Zeist.) D e g n e r .

Franz Krczil, Das Adsorptionsvermógen von Medizinalkohlen tierischer und 
pflanzlicher Herkunft. AbschlieBende Bemerkung zu der Kontroverse m it L a n g e c k e r  
(C. 1933. II. 906). (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 74. 381. 22/6. 1933. Aussig 
[Elbę].) D e g n e r .

Jose Vazquez Sanchez, Beitrag zur chemiselien Unlersucliung ton „Globulariu 
ahjpum". Bei der Extraktion der feingepulverten, getroeluieten Pflanze m it Na2C03- 
Lsg. geht Zimtsaure neben geringen Mengen Protocatechusaure in Lsg. Bcide Sauren 
wurden isoliert. Truxillsaure konnte nicht gefundon werden. In  welcher Weisc dio 
Zimtsaure in der Pflanze gebunden ist, kann noch nicht gesagt werden. (An. Soc. 
espan. Fisica Quim. 31. 361—63. 15/5. 1933. Madrid, Pharmazeut. Falc., Lab. f. 
organ. Chem.) .. W il l s t a e d t .

Gabriel Bertrand und P. de Berredo Carneiro, Ober das Vorkommen und die 
Verteilung ion Coffein und Tlieobromin in den Organen von Guarana (Paullinia cupana). 
(Ann. Inst. Pasteur 49. 381—86. 1932. — C. 1933. I. 1476.) P f l u c k e .

Linwood F. Tice, Ein vereinfachtes und wirksameres Verfahren zum Ausziehen des 
Gapsaicins nebst colorimelrischem Verfaliren zu seiner guanlitatwen Bestimmung in  
Capsicumfruchten und -olharz. Extraktionsverf.: 100 g Capsicumolharz m it dem 
doppelten Vol. fl. Sehwerparaffin mischen, m it 3 x  200 ccm A. (57%) ausschiitteln, 
alkoh. Fil. m it 100 ccm fl. Paraffin schiitteln, von der alkoh. Fl. A. vertreiben, bleibende 
wss. Fl. k. mit A. ausziehen (bei Emulsionsbldg. NaCl), A. vertreiben, Ruckstand m it 
4 g LiOH (C03"-frei) -f 200 ccm W. 10 Min. kochen, nach 12 Stdn. C02 durchleiten, 
nach 12 Stdn. abnutschen, m it W. waschen, bei niedriger Temp. trocknen, Filter u. 
Nd. m it 500 ccm PAe. 15—20 Min. am RuokfluBkuhler kochen, h. filtrieren, F iltra t
12 Stdn. bei <  0° stehen lassen, abnutschen, trocknen: schneeweiBe Krystalle von 
Capsaiein, F. 64“; Ruckstand auf dem letzten Filter wiederliolt m it gleichem PAe. 
ausziehen, Ausbeutc mindestens 5 g. — Die Geh.-Best. beruht auf dem colorimetr. 
Vergleich der Farbung einer 2% ig. (Gew./Vol.), mit W.-freiem Aceton in 30 — 60 M n. 
bereiteten Maeeration der Drogę oder einer 0,2%ig. Lsg. des Olharzes in W.-freiem 
Aceton einerseits u. einer 0,02%ig. Capsaicinlsg. in Aceton, das vorher durch Aus
ziehen von eapsaicinfreiem Paprika auf annahernd die gleiehe Tiefe gefiirbt wurde wie 
die zu untersuchende Lsg., andererseits auf Zusatz einer l% ig . Lsg. von VOCl3 in CC14. 
Gefundon wurden Gehh. von <  0,1 bis >  1% , am meisten in der Plazenta, wenig in 
der Rinde, nichts in den Samen. Aceton u. A. ais Extraktionsm ittel geben hóhere 
Capsaicingehh. im Harz ais CCI.!. (Amer. J . Pharmac. 105. 320—25. Juli 1933. Phila- 
delphia, Coli. Pharm. Sci.) D e g n e r .

A. Goris, Allgemeines Verfahren zur Bereilung von „Fluidexlraktcn fiir Sirupe". 
Beschreibung. Einzelvorschriften zur Bereitung von fluidextraktartigcn Konzentraten 
fiir die Bereitung pharmazeut. Sirupe. (Buli. Sci. pharmacol. 40. (35.) 385—400. Juli 
1933.) ~ D e g n e r .

J. C. Gage, Eine slandardisierte Zubereitung des Digitalins zur Injekłion. 4 Mustor 
Digitalinum pulverisatum purum germanicum verschiedener Herkunft zeigten, ge
messen an einer aus Standardpulver bereiteten Digitalistinktur, am Frosch (B. P. 1932) 
252, 76, 171 u. 95, am Meerschweinchen (K n a f f l -L e n z , C. 1927. I. 2228) 250, 55, 
163 u. 87, u. colorimetr. (D y e r , C. 1933. I. 1811) 210, 72, 240 u. 124 Einheiten je g. 
Die Digitalinlsg. ist praktischer ais der Liąuor Digitalis ad injectionem der Niederliind.
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Pharmakopoe (vgl. T o n n ,  C. 1933. I. 809). Digitalin sollte m it Milchzucker auf 
80 Einheiten je g eingestellt werden; 1 grain — eiiio in 1 ccm W. 11. Menge — entsprachc 
dann 5 Einheiten, der anniihernden Hochstgabe. (Quart. J . Pharmac. Pharmacol. 6. 
161—68. April-Juni 1933. Pharm. Soc. Great Britain, Pharmakol. Labb.) D e g n e r .

J. F. Reith, Narkosealher. Folgendcs Verf. bewahrte sich (vgl. T o n n , C. 1933.
II. 1214): 2 kg A. in brauner Glasstopfenflasche 4 Stdn. mit 40 g NaOH-Tabletten 
schutteln, durch trockne W atte in anderc glciche Flasche filtrieren, 15 g feingeschnittcnes 
Na zusetzen, mit kollodiertem Kork mit zunaohst offenem Glashahn schlieBen, nach 
Beendigung der Gasentw. Hahn schlieCen, nach inelirtagigem Stehon neues Na zusetzen, 
nach mindestens 1 Woche durch trockne W atte filtrieren, dcst., 5 X 100 g Vorlauf, 
1000—1100 g Mittelfraktion u. 3 X 100 g Nachlauf. Bk. auf Pcroxyde u. Sauren im 
gesamtcn Destillat negativ, auf Aldehyde (nach Ph. Ned.) nur im 1. Vorlauf sehwach 
positiv. (Pharmac. Wcekbl. 70. 878—79. 19/8. 1933. Utrecht, Zentrallab. f. Volks- 
gesundheit.) D e g n e r .

J. Bouillot und Maurice Leulier, Uber einige Campliocarbonale von Alkaloiden. 
Camphocarbonat des Strychnins, aus den Komponentcn bittere, prismat. Nadeln, F. 119°, 
[cc]u des Salzes m it 4 H20  in 2%ig. 95%-alkoh. Lsg. +10,82°. Die wss. Lsg. gibt dio 
allgemeinen Alkaloid- u. die spezif. Strychninrkk., die Lsg. in CH3OH dio spezif. Rk. 
der Camphocarbonsaure. Best. des W. ohne Zers. nur bei ca. 40 mm u. <60° in  lang- 
samem Strom yon trockenom C02 moglich. Best. der Camphocarbonsaure im wasser- 
freien oder entwasscrten Salz: a) yolumetr.: Salz in 10 ccm 0,1-n. H 2S 04 u. 20 ccm 
neutralem A. (95%) lósen, m it 0,1-n. NaOH-Lsg. titrieren (Phenolphthalein), 1 ccm
0.1-n. NaOH-Lsg. nach Abzug von 10 =  0,0196 g Camphocarbonsaure, b) gravimotr.:
Salz in 50 ccm W. lósen, 10 ccm n. HC1 zusetzen, freigewordene Camphocarbonsaure 
m it 3 X 10 ccm Chlf. ausschutteln, Chlf. yertrciben, wagen. Best. des Strychnins im 
wasserfreien oder entwasserten Salz: wss. Lsg. des Salzes alkal. machen, mit einer 
Mischung yon 100 ccm A., 20 ccm Chlf. u. 50 ccm Bzl. ausschutteln, Losungsm. vor- 
treiben u. wagen. — Campliocarbonat des Brucins, Darst. wio oben; nach Camphor 
riechende, bittere Nadeln, F. 90° u. Zers., [<x ] d  in 20/ęig- 90%-alkoh. Lsg. 6,65°. All- 
gemeine u. spezif. Rkk. der Lsg. u. Best. der Saure wie oben. Best. des Brucins nach 
K l ja t s c h k in a  u . S tr u g a d s k i  (C. 1929. I. 3017). — Bas. u. neutrales Campho
carbonat des Sparteins, durch Umsetzung zwischen Ba-Camphocarbonat u. Spartein- 
sulfat in berechneten Mengen in sehr verd. wss. Lsg., nach Campher u. nach Spartein 
riechende, bitter u. breimend schmeckende, um 50° vor dem Schmelzen zers. Plattchen, 
[a]o in  2%ig. wss. Lsg. +12,50 bzw. +39,50°. Allgemeine u. spezif. Rkk., Best. des 
W. u. der Saure wie oben, Best. des Sparteins nach J e a n  H i r t  (Si-Wo-Saureyerf.: 
Diss. Straflburg 1929). (J. Pharmac. Chim. [8] 18 (125). 49—59. 16/7. 1933. Reims, 
Ecole de Mśdecine.) D e g n e r.

E. Herrmann, Uber kieselsdurehallige Huslensdfte. Vorschriften zu Hustensaften 
mit dem elektrolytunempfindlichen 5%ig. Kieselsaureglycerinsol der Chem. F a b r ik  
v o n  H e y d e n  A.-G., Radebeul-Dresden. (Pharmaz. Ztg. 78. 832— 33.12/8. 1933.) D eg.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Eugen Schweitzer), Frankfurt a. M., 
Prufen von evakuicrten Ampullen au f Luftfreiheit, dad. gek., daB die Ampullen, z. B. fur 
Salyarsan, zuerst mittels' einer Hochfreąuenzfunkenstrccke angeregt u. dann in ein 
Hochfrecjuenzfeld gefuhrt werden, welches aus zwei metali. Belagen gebildct ist, zwischen 
die eine oder mehrere Schichten durchschlagsichercr Dielektrica, z. B. Glasplatten, ein- 
geschaltet sind. Der Anspruch 2 betrifft die bctreffende Yorr. (D. R. P. 556 408 
KI. 30g vom 12/8. 1930, ausg. 8/ 8. 1932, u. A. P. 1 917465 vom 7/8. 1931, ausg. 11/7. 
1933. D. Prior. 11/8. 1930.) S c h u t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erich Goth, 
Wuppertal-Elberfeld), Verfliissigung von Tribromathylalkohol, gemaB D. R. P. 469 625,
1. dad. gek., daB hier andere Saureamide, ihre Substitutionsprodd. u. Aquivalente fur sich
oder in Mischung miteinander verwendet werden. — 2. dad. gek., daB die Saure
amide o. dgl. in Mischung m it Formamid zur Verwendung gelangen. (D. R. P. 581 846 
K1.30h vom 31/10. 1930, ausg. 3/8. 1933. Zus. zu D. R. P. 469 625; C. 1929. II. 
2902.) S c h u t z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Darstellung von Calcium- 
doppelsalzen aus Polyoxymonocarbonsduren, die sich iton Polyaldosen ableiten. Man 
laBt auf Ca-Salze derartiger Polyoxymonocarbonsauren CaBr2 in Ggw. von W. ein- 
mrken. — Die entstandenen Ca-Doppelsalze sind trocken in W. 11., geruchlose, nicht
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liygroskop. Verbb. u. finden wcgen ihrer Injizierbarke.il therapeut. Verwendung. Das W. 
kann bei der Umsetzung auch in Form von krystallwasscrhaltigem CaBr2 zugegen sein. 
Ferner lafit sieh die Bldg. der Ca-Doppelsalzc m it der Horst, der Polyoxymonocarbon- 
sauren vereinigen, indem man die bzgl. Polyaldoso in Ggw. von Ca(OH), m it Ca(OBr)2 
zur Polyoxymonocarbonsaurc oxydiert, wobei die entsprechende CaBr2-Doppelverb. 
unm ittclbar abgcsohieden werden kann. Z. B. wird Ca-Laclobional u. krystallicasser- 
haltiges CaBr„ unter leichtem Erwarmen in wenig W. gel., oder die Komponentcn worden 
ohne Zusatz von W. miteinander verrieben, wobei zuerst Erweiehung unter Erwarmen 
ein tritt u. nach einiger Zeit die Rk.-M. erstarrt. In ersterem Falle krystallisiert beim 
Erkalten das Ga-Doppdsalz C2,,H1!;0 24Ca,CaBr2-6H30 in prismat. Krystallen aus. 
Geh. an Ca 7,44%, Br 14,93%, 30 Tcile in 100 Teilen W. von 20° zu einer farblosen Fl. 1.
— Lóst man Milchzucker in W. u. oxydiert ihn m it der tlieoret. Menge frisch bereiteter 
CaBr2-Lsg. bei niedriger Temp., so vereinigen sich das intermediiir gebildete Ca-Laclo
bionat u. CaBrt  ebcnfalls zu der obigen Ca-Doppelvcrb., die beim Eindampfen der klar 
filtrierten Lsg. im Vakuum auskrystallisiert. (ScllWZ. P. 160 579 vom 4/3.1932, 
ausg. 16/5. 1933.) S c i i o t t l a n d e r .

R ichard  Voss, Liibcck, Haltbare Enzymlosungen, dad. gek., dal3 das Enzym, 
z. B. Pankreatin, in einer Lsg. von Borax u. SalicyUaure von der ph =  8—9 unter Zusatz 
von 0,25% Toluol gel. wird. (D. R . P . 581894 KI. 30h vom 30/11. 1928, ausg. 4/8. 
1933.) SCHUTZ.

H. A. Metz L aboratories, Inc ., New York, iibert. von: George Pliilo P itk in , 
New Jersey, und Charles W arren  H ooper, Connecticut, V. St. A., StcrUe wasserige 
Eiweipiósungen fiir  tlierapeutischc Zweckc. Dic Lsgg. bestehen aus 100 ccm bakłerien-, 

fett- u. caseinfreier Milch u. 1,3 g eines Ipecacuanhaalkaloids, z. B. Emclinhydrochlorid. 
(A. P . 1906  236 vom 12/5. 1931, ausg. 2/5. 1933.) S c h u t z .

Josef P ekar, Morayia, Tschechosl., Heilmiltel gegen septische Tierkrankhciten. 
Man lost Pelersilienol (aus den Samen gewonnen) in absol. A. u. verd. dio Lsg. m it 
einer geeigneten Menge W., die sich nach der betreffenden Krankheit, z. B. Scliweineruhr, 
richtot. Das P raparat wird den Tieren subcutan eingespritzt. (E. P . 395 264 vom 
2/1. 1933, ausg. 3/8. 1933. Tschcchosl. Prior. 27/9. 1932.) S c h u t z .

D rug Products Co., Inc ., iibert. von: H arry  Noonan, New York, Abfiihrmittel. 
Das Mittel besteht aus einer homogenen Dispersion von raffiniertem Mincralol, Psyllium- 
samen, Agar-Agar, Oelatine u. II’. (A. P. 1920 926 vom 6/11. 1930, ausg. 1/8.
1933.) ___________________  Sc h u t z .

J. W. Cooper and F. N. Appleyard, Practical pharmaccutical chemistry. 2nd od. London:
Pitman 1933. (144 S.) 8°. 5s. net.

G. Analyse. Laboratorium.
Ludwig R am berg. Ein transportables Kiihlaggregal zum Laboraloriumsgehrauch. 

Vf. beschreibt eine Anordnung, mit der es gut moglich ist, verschiedene Kiihltempp. 
auf i  0,01° genau einzuhalten. (Srcnsk kem. Tidskr. 45- 113—16. Mai 1933.) WlI.LST.

C. Hawley C artw right, Slrahlungsthermosaulen fiir  den Gebraucli bei den Tempera- 
luren der fliissigen Luft. Nach Verss. m it 20 verschiedenen Metallen wurde eine kom- 
pensierte Strahlungsthermosaule aus einer Bi-Sb-Legierung (11 °/0 Sb) u. Konstantan 
gebaut. Der App. ist im Yakuum bei der Temp. der fl. Luft etwa 15-mal so empfindlich 
wie bei 25°. — Schemat. Zeichnung. (Rev. sci. Instruments 4. 382—84. Juli 1933. 
Berlin, Physikal. Inst. d. Univ.) S k a l i k s .

D etlev Thom as, Eine einfache. Methode der Kryoskopie kleinsler Fliissigkeits- 
mengen. In  Weitcrentw. der Methode von S c h a d e - E y b e r  ( E y b e r ,  Diss. Kiel 1926) 
wird eino neue Methode zur Best. des E . m it Hilfe vergoldeter Thermoelemente be- 
schrieben, m it der es gelingt, Fil. bei einer Menge von 0,1—0,15 ccm auf ±0,01° bis 
±0,02° genau zu kryoskopieren. Es wird an einigen ersten Beispielen iiber die Gebrauchs- 
fahigkeit des Elektrokryoskopes berichtet. (Z. ges. exp. Med. 87. 635—44. 27/3. 1933. 
Kiel, Inst. f. physikochem. Mcdizin d. Univ.) V a lk O .

R. R ipan, „RiE“, ein neuer Apparat zur Fillralion im Vakuum. Das Filtrier- 
gefaC tragt einen eingeschliffenen Aufsatz m it mehreren Vorlagen, in die getrennt die 
Mutterlauge u. die Waschwasser filtriert werden kónnen, ahnlich der Vorr. zur frak- 
tionierten Dest. (Bul. Soc. ętiinjc Cluj 7- 224—26. Juli 1933. Cluj, Univ.) E c k s te ik .



Robley D. Evans, Ein verlikaler Vakuumofen mit gespallener Graphitriihrc ais 
Widerstand. Die senkrechte, utiten geschlossene Graphitrohre des Ofens ist durch 
einen Vertikalschnitt bis nahezu auf den Bodcn gespalten, so daB der elektr. Strom 
an der einen Halfte der Rohre oben eintreten kann, naeli unten flieBt u. an der anderen 
Seito der Rohre wieder hinauf zur 2. Elektrodę. Diese Form der Rohre ist haltbarer 
ais dio gcwdhnliche eines geschlossoncn Zylinders oder einer Spirale u. erlaubt es, dio 
Zone der hochsten Temp. in groBcrer Tiefe des Ofens zu erhalten. (Rov. sci. Instruments
4. 391 — 93. Juli 1933. Pasadena, California Inst. of Tcclmol.) SKALIKS.

F. L auster, Eleklrische Ilochlemperaturófen mil unedlen melallischen Hcizleilern. 
Die Anwendung des neuen hochhitzebcstandigen Werkstoffs „ Mcgapyr“ {Legiorung 
aus 30%  Cr, 5°/n Al, Rest in der Hauptsaeho Fe) wird beschrieben. Dic Drahttemp. 
von Megapyr kann bis mindestens 1350° gesteigert werden. Der Temp.-Koeff. ist 
besonders niedrig. Dio D. ist niedriger ais die des Chromniekels, dio spezif. Belastbar- 
keit dagegen bedoutend hoher. — Einigo Ofon sind abgebildot u. kurz beschrieben. 
(Z. Vor. dtsch. Ing. 77. G96—97. 1/7. 1933. Hanau a. Main, W. C. Iieraeus G. m. 
b. H .) S k a l i k s .

Eugene W. B lank, Eleklrische, Hcizwrrichtungcn fiir mikroanalylischc Arbciten. 
Es w’ird eine einfaehe, selbst herstcllbare Heizvorr. beschrieben, die ais Heiząuelle 
z. B. fiir Mikroextraktionen usw. sehr brauchbar ist. Sie besteht aus zwei ineinander 
auf einer gemeinsamen Grundplatte stehenden kloincn Al-Zylindern. Der iiuBere ist 
etwas hoher u. dient ais Stiitzo fiir die zu erwarmenden Gegenstiinde, der innere, 
niedrigere trag t eine Heizwicklung. (Milirochemie 13. (N. F. 7) 147—48. 1933. 
Allentown, Pa.) W OECKEL.

E. F rankel, Ober eine heizbare Tiipfclplatle. Vf. beschreibt eino elektr. heiz- 
bare Tiipfelplatte, die die siehere Ausfiihrung von Tiipfelrkk., dio eino Erwiirmung 
erfordern, gestattet. Dio P latte selbst besteht aus Porzellan u. ist m it dem unteren, 
aus einem anderen Materiał gefertigten AbsehluBdeckel wasserdicht yerkittet. Dio 
Platto besitzt 14 Vertiefungen, von denen 2 zum Aufsetzen yon Gascntwicklungsapp. 
dienen. Eine Rinne an der Langsseite ist fiir die Aufnahme von Tupfclgeriiten bestimmt. 
Die P latte ist partiell lieizbar, so daB gleichzeitig Tiipfelrkk. bei normaler u. erhohter 
Temp. ausgcfiihrt werden konnen. Ein yorgeschalteter Widerstand erlaubt die Regu- 
lierung der Temp. (Mikrocliemie 13 (N. F. 7) 179—82. 1933. Wien.) W oE C K E L .

J . S. Badam i, Spektren mit normaler Frequenzskala. Methode zur Darst. eines 
Prismen- oder Gitterspektrums in einer linearen Freąuenzskala. (Buli. Acad. Sci. 
Agra Oudh Allahabad. 2. 227—32. Mai 1933.) B o r i s  R o s e n .

H ans Schneider, Uber den neuen „Farb- und Luminescenzkomparator“ nach 
Rojahn-Heinrici. Inhaltlich ident. m it der C. 1933. II. 93 referierten Arbeit. (Pharmaz. 
Mh. 14. 156—57. Juli 1933. Duisburg.) D e g n e r .

A. v an R aa lte , Laboratoriumsmilleilung. Beschreibung von aus Ebonit gedrehten, 
im Gebrauch bcwiihrten Lampenglasern zur Aufnahme der FI. fiir das Dubosg-Colori- 
meter. Vorteile sind gleichmilBige Wanddicke u. Undurchsiehtigkeit. (Chem. Weekbl. 
30. 555. 5/8. 1933. Amsterdam, Keuringsdienst van Waaren.) GROSZFELD.

E lem en te  u n d  anorganische V erb indungen .
A. J . B erry Die rólumetrisćhe Beslimmung von II20., und Caroscher Saure in 

Gegenwart von (jbersclmefelsdure. H20 2 bestimmt Vf. durch direkte Titration unter 
Eiskiihlung m it Co(SO.,)2-Lsg. Dann wird auf Zimmertemp. erwarmt, dic Lsg. m it 
einem gemessenen UberschuB von (VO)SO.,-Lsg. versetzt u. der t)berschuB m it KMnO, 
zuriicktitriert. Dio CAROschc Saure reagiert nach folgender Gleichung:

H2S 03 +  V20., =  H 2SO., +  V20 5 .
Die t)bersehw efe lsaure  wird zusammen m it der CAROschen Saure n ach  der bekannten 
FeS0.,-KMn0.1-Methode bestimmt. (Analyst 58. 464—67. Aug. 1933. Cambridge, 
Univ.) E c k s t e in .

B. S. Evans, Ein Arsendestillalionsapparat ohne Schliffstopfen. (Analyst 58.
470—71. Aug. 1933. Woolwich, Research Department.) E c k s t e i n .

M. F itz  Gibbon, Eine Schnellmethode zur Beslimmung der Arsenale. 0,5 g Arsenat
wird mit 20 ccm W., 5 ccm konz. H2S04, 2 ccm 0,1-n. J-Lsg. u. 0,2 g amorphem, sehr 
feinem P yersetzt. Man koeht die Lsg., bis sie farblos ist (geringe Mengen suspendierter 
roter P  stóren nicht), filtriert durch einen GOOCH-Tiegel u. wascht 3-mal mit 10 ccm
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W. aus. Dos F iltrat wird m it B-n. NaOH fast neutralisiert u. nach Zusatz von NaHC03 
mit 0,1-n. J-Lsg. titriert. (Analyst 58. 469—70. Aug. 1933. Lancaster.) E c k s t e in .

B. S. E vans, Analysenmethoden fiir  bestimmte Bleilegierungen. E s  werden aus- 
fiihrliche, groBtenteils neue Arbeitsvorschriften zur Best. von Ideinen Mengen Tl, 
Te, Ce, Sb, Cu, Ni, Ca, Hg, Sn u. Ba in  Pb-haltigen Legierungen beschrieben. (Analyst 
58. 450—61. Aug. 1933. Woolwich, Research Department.) E c k s t e i n .

J . H ubert H am ence, Die Trennung und Bestimmwng von Spuren Bici in  Gegen- 
?oart kleiner Mengen Wismut. Zur Trennung des Bi vom Pb yersetzt Vf. die Lsg. (25 ccm) 
m it 0,5 ccm konz. H N 03, 2 ccm konz. NH4CNS u. 1 ccm Pyridin u. extrahiert m it 
einem Gemisch von 15 ccm A. u. 15 ccm Amylalkohol. Das Bi wird, wahrscheinlich 
ais Pyridinrhodanid, von der Extraktionsfl. aufgenommen, Pb bleibt ąuantitatiy in 
der wss. Lsg. zuriick. Die Pb-Bi-Lsg. muB moglichst frei von anderen Schwermetall- 
salzen sein. Fe stort nicht, da es ebenfalls von der A.-Amylalkohol-Mischung auf
genommen wird. Dio Extraktion ist zweekmaBig zu wiederholen. Das Pb w'ird in 
der Bi-freien Lsg. nephelometr. ais Sulfid bestimmt. (Analyst 58. 461—64. Aug. 1933. 
London, Sir John Cass Tcchn. Inst.) E c k s t e i n .

G. Spacu und G. Suciu, Uber die Verwendung unserer Schnellmctliode zur guanli- 
taliisen Trennung und Bestimmung des Quecksilbers in Getjenwart von Elementen der 
Schwefelivasserstoff- und der Schwefdamm-ongmppe. (Vorl. Mitt.) Vff. fallen das Hg 
aus neutraler oder schwach ammoniakal. Lsg., die K J  enthalt, ais (HgJ4)(Cu cn2) 
(vgl. C. 1929. II. 3041). Zur Vcrmeidung einer Mitfallung der Elemente der 1., 2. u.
з. Gruppe setzen Vff. der Lsg. einen OberschuB an Seignettesalz zu. Vorschriften zur
Best. des Hg in Ggw. von Bi, Pb u. in Lósungsgemischen von Fe, Al, Mn, Co, Ni u. Zn. 
Analysendauer 1— l 1/" Stdn. (Bul. Soc. ętiinfe Cluj 7■ 183—89. Juli 1933. Cluj, 
Univ.) “ E c k s t e in .

H. W olbling und B. S teiger, Zur Kenninis der Dithizonreaklionen. Die Ditliizon- 
rkk., d. h. die Verfarbung einer Lsg. von Dithizon in CC14 beim Schutteln m it wss. 
Metallsalzlsgg. (vgl. C -1930. I. 106) treten nicht nur m it den Lsgg. der Schwermetalle 
ein, sondern auch m it den festen Formen dieser Elemente, ihren Oxyden, Carbonaten
и. Sulfiden. Die allgemeine Rk.-Faliigkeit des Dithizons m it den Schwermetallen
konnte durch Variierung der Rk.-Bedingungen u. a. mittels Komplexbldg., Oxydation 
u. Anderuug der pn-Werte wesentlich eingeschrankt werden, so daB Dithizon ais analyt. 
Reagens, besonders beim Arbeiten in saurer Lsg., gut zu gebrauchen ist. Seino Eignung 
zum Nachw. bzw. zur colorimetr. Best. kleinster Hg-Mcngen wurde erwiesen. Es ist 
darin dem Diphenylcarbazid uberlegen. Die Erfassungsgrenze ist 0,25 y  Hg ais HgCL. 
Angaben iiber die Arbeitsweise im einzelnen im Original. (Angew. Chem. 46. 279—81. 
20/5. 1933. Berlin, Chem. Inst. d. Bergbau-Abt. an d. T. H.) W o e c k e l .

Blahoslav Stełilik, Volumetrische Bestimmung des Molybdans durch potentio- 
metrische Oxydation des Moy zu M ón m it Cerisulfat oder Kaliumpermanganat. (Chem. 
Listy VSdu Prumysl 26- 533—37. 1932. Brunn, Masarykuniv., Inst. f. physik. Chemie. 
—  C. 1933. I .  1976.) R . K . M u l l e r .

B e s ta n d te i le  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .

A. R. P eterson, H. J . Conn und c. G. Melin, Methoden zur Standardisierung
von biologischen Farbstoffen. I. Zusammenstellung des einschlagigen Sehrifttums.
(Stain Tcchnol. 8. 87—94. Juli 1933.) Gr im m e .

A. R . P eterson, H . J . Conn und C. G. M elin, Methoden zur Standardisierung
von biologischen Farbstoffen. II. (I. ygl. vorst. Ref.) Methoden zur Wertbest. von
Fluorescein, Eosin gelblich, Athyleosin, Eosin blaulich, Erytlirosin, Phlozin B  u. Bose 
bengale werden angegeben. (Stain Tcchnol. 8. 95—99. Juli 1933.) Gr i m h e .

H ans von E uler und D agm ar B urstróm , Messungen uber den Ąrginingehalt in  
chlorophylldefekten Blattern. Vff. ziehen bei ihren entwicklungschem. Unterss. an 
Gerstcnmutanten nun auch den N-Stoffwechsel in Betracht u. untersuehen zimiiehst 
die Argininkonz. Methodik: 0,5 g getrocknotes Pflanzenmaterial m it 35 ccm W. 
1/2 Stde. kochen, filtrieren, zweimal nachwaschen. Zum k. F iltrat tropfenweise 10 ccm 
gesatt. Pb-Acetatlsg. zugeben. Filtrieren. UberschuB an Pb" m it 10°/oig. H 2S 04 
fallen, filtrieren, nachwaschen, F iltrate m it Tierkohle entfarben, filtrieren, nachwaschen, 
auf 50 ccm einengen. Dann colorimetr. nach W e b e r  (C. 1930. I. 3705) Arginin 
bestimmt. Bei den chlorophyllnormalen u. den chlorophylldefekten Sippen yon Albina u. 
Xantlia finden sich keine erheblichen Anomalien im Arginingeh., dagegen ist in den
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weifion Blattrandern von panachierten Pclargonien der Geh. an Arginin 50— 100-mal so 
lioeh wie in den inneren, griinen Blatteilen. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 215. 
47—50. 18/2. 1933. Stockholm, Univ., Bioohem. Inst.) WILLSTAEDT.

A. Santos R uiz u n d  Isabel Torres, Vergleichende Unłersuchung der Methoden 
zur Cholesterinbestimmung. I . Teil. Colorimetrische Mcilioden. Vff. vergleiehen die 
Methoden von A u t e n r i e t h  u . F u n k  (Munch. med. Wsehr. 60 [1913]. 227; B l o o r  
( J .  biol. Chemistry 24 [1916]. 227), G r i g a u t  (C. R. Seances Soe. Biol. Filiales Associćes 
60 [1910]. 227) u . M y e r s  u .  W a r d e l l  ( J .  biol. Chemistry 36 [1918]. 147). Die letzt- 
genaimte Methode ergibt die bestcn Ergebnisse (an Lsgg. bekannten Cholesteringeh. 
gepriift), nur wenig schlechter sind dic Resultate bei der Methode von G r i g a u t ,  dic 
sich durch die Einfachheit ihrer Technik empfiehlt. Bei den beiden anderen Methoden 
werden nur 81 bzw. 86% der theoret. Cholesterinmenge gefunden. (An. Soe. espan. 
Fisica Quim. 31. 370—77. 15/5. 1933.) " W i l l s t a e d t .

C. van Z ijp , Mikrochemischer Beitrag betreffend Cholesterin. Rk. zur Unter- 
scheidung des Ćliolesterins von Ergosterin u. Phytosterin: Sehr wenig Cholesterin 
auf Objekttrager in 1 Tropfen Chlf. lósen, Lsg. ausstreichen, ’/4 St<le. an der Luft 
trocknen lassen, dann — Praparat nach unten — auf Hohlobjekttrager (mit 1 Tropfen 
J-haltiger HJ-Lsg. [1,70] in der Hóhlung) mittels Glycerin ankleben. Nach 1—4-std. 
Einw. im Dunkeln zeigt Cholesterin (nicht Ergosterin u. Phytosterin) blaue, blau- 
schwarze, metallgraue, zuweilen violette, stark dichroit., stark anisotrope, gerade aus- 
lóschende, im polarisierten Licht schwarzblau bis farblos erscheinende Nadeln, diinne 
Prismcn u. dereń parallel oder radial gelagerte Aggrcgate. Da die Rk. bei Ggw. von 
> 5 %  Phytosterin ausbleibt, kann sie zum Nachweis von Pflanzenfett in Tierfett 
(z. B. Lebertran) von Bedeutung sein. (Pharmac. Weckbl. 70. 775—76. 29/7. 
1933.) D e g n e k .

J . A. Collazo und A. Santos R uiz, Methodik zur Beslimmung der Milchsaure.
I. Vergleichende Unłersuchung der Methode von Furth und Charnass und ihrer Varialion 
nach T. E. Friedeniann, Colonio und Schaffer. II . Bestimmung in  Urin, Milch, Blut 
und Organen. Dio Zugabe von M nS04 bei der Oxydation der Milchsaure katalysiert 
die Rk., so daB die Ausbeute fast quantitativ u. die notwendige Rk.-Zeit herabgesetzt 
wird. — Bei der Best. des Bisulfits empfiehlt es sieh, dic Best. des unverbrauchten 
Bisulfits durch die direktc Best. des vom Aldehyd gebundenen u. durch Zers. m it 
NaHC03 freigesetzten Bisulfits zu erganzen. — Es werden genaue Arbeitsvorschriftcn 
fiir die Best. der Milchsaure in Blut, Milch, Muskeln u. Urin angegeben. (An. Soc. 
espań. Fisica^ Quim. 31. 458—93. 15/6. 1933.) W il l s t a e d t .

O. da R in  und C. P asto rino , Tabellen zur Mikrobeslimmung des Harnstoffs in  
Blut und Harn nach der Methode von E. K. Marshall, modifiziert ton tan Slyhe und
G.Cullen. Die Methode besteht in der Umwandlung des Harnstoffs in Ammoncarbonat 
mittels Urease, Austreibung u. Best. des NH3. Die Tabellen ergeben die Werte fur 
Harnstoff, NH3, NH3- u. Harnstoff-N in %  fiir Blut u. Harn, berechnet aus den 
Titrationswerten. Besehreibung des App. Naheres im Original. (Rass. Clin. Terap. 
Sci. affini 31. 306— 34. 1932. Genua, Univ.) ' G e h r k e .

J . Garcia-Blanco und Ovidio Vidal, Mikrobestimmung des Indols im Blułplasma. 
Die Schwlerigkeit der Best. liegt darin, daB das Indol leicht an alle Ndd. adsorbiert 
wird u. daB deshalb die mcisten EnteiweiBungsvcrff. zugleich das Indol quantitativ 
entfernen. Vff. wandten zurEntfcrnung derEiweiBkórper Fiillung m it A. an u. hielten so 
einen erheblichcn Teil des Indols in Lsg. Verf.: Zu 1 ccm Oxalatplasma 4,5 ccm absol. A. 
geben u. 10 Blin. zentrifugieren. 4 ccm der FI. versetzt man m it 10 Tropfen 5%ig. 
alkoh. Lsg. von p-Dimethylaminobenzaldehyd u. 2 ccm konz. HC1. Eine entstehende 
Triibung wird durch Zusatz von 6 ccm A. beseitigt. Man colorimetriert dann gegen 
eine analog behandelte Lsg. bekannten Indolgeh. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 31. 
390—91. 15/5. 1933. Santiago, Fac. de Med., Physiol. Inst.) WILLSTAEDT.

Otto R iesser und A nneliese H ansen, Chemisch-analytische Untersuchungen an 
Muskeln ton marinen Avertebraten. Methodik zur Best. des gesamten, direkt bestimm- 
baren u. anorgan. Phosphats, der Kreatin-, Arginin- u. Hesosephosphorsaure, der Pyro- 
phosphatfraktion, des Glykogens u. der Troekensubstanz in der Muskulatur (frisch u. z.T. 
auch nach Reizung) von Loligo, Sepia, Octopus, Sipunculus, Cardium, Haliotis, Murex, 
Holothuria. Bemerkenswert ist, daB bei allen Tieren ICreatinphosphorsa.ure niemals 
fehlt, wenn auch (mit Ausnahme von Loligo) Argininphosphorsaure in gróBerer Menge 
vorhanden ist. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 219. 62—71. 31/7. 1933. Neapel, 
Zoologische Station.) " L o h m a n n *



2168 G. A n a l y s e . L a b o r a to r io m . 1933. II.

E rnest Lefebure, Beitrag zur Ausmittelung des Cantharidins in der Toxikologie. 
100 ccm (im vorliegenden Falle KaffeeaufguB) m it KOH-Lsg. (1:15), 2 ccm iiber 
Neutralisation, auf 10 ccm eindampfen (W.-Bad; — y  K-Cantharidat), m it 3 X 10 ccm 
Chlf. (Fett u. Coffein) ausachiitteln, wss. FI. zu 75 ccm Bzl. geben, HC1 (1,186), 0,5 ccm 
iiber Neutralisation, zusetzen (— >- Bzl.-l. Cantharidin +  KC1), 1 Stde. am Riickflufi- 
kiihler kochen, fiłtrierte Bzl.-Lsg. im Vakuum bei <60° eintrocknen, Riickstand (Roh- 
cantharidin) m it 3 ccm einer Misckung aus 19 Voll. Petrolein +  1 Vol. absol. A. 
waschen, durch W atte abgieBcn, Kry stalle im Kolben u. auf der W atte in Chlf. losen, 
auf 1 ccm eindampfen, in Al-Mikrosehalchcn eintrocknen u., nach Trockncn iiber 
1LSO,, mikrosublimieren. Charakterisierung des Cantharidins ais kleine schrag rhomb., 
farb- u. geruchlose, in w. verd. Alkalien u. Chlf. 1., in W. unl. Prismen, F. 218°, die 
ohne Riickstand sublimieren; Rkk.: 1 Tropfenw. KOH-Lsg. (10%) — eingeschnittene 
Prismen von K-Cantharidat, diesc in 1 Tropfcn W. losen u. 2 Tropfen HC1 (1,186) 
zusetzen ■—->- Cantharidin in kleineren Krystallen ais vorher neben KC1, im polari- 
sierten Licht leuchten jene auf, diesc bleiben dunkel. (J. Pharmac. Bolgique 15. 527 
bis 531. 543—47. 6/8. 1933. Tournai.) D e g n e r .

K onrad  Schulze, Uber die Priifungsmelhoden einiger „Erg.-B.5“-Prdparate. 
Vorschlage zur Abanderung folgender Artikel des Ergiinzungsbandes 5 zum DAB. 6: 
NH., phosphoricum, BaS, Bi /?-naphtholic., -oxychlorat., -oxyjodat., -tannicum, -vale- 
rianic., CaCl2, -phospholactic. 1., Chinin, salicylic., -valerianic., FeIlr citricum, Hamo- 
globin., K  oxalic., Liniment. terebinthinat., Liąuor Fe111 saccharat. arsenical., Na 
citric. neutrale, -glycerinophosphoric. u. Oleum Bergamottae. (Standesztg. dtsch. Apo-
theker, Apotheker-Ztg. 48. 948—50. 16/8. 1933. Berlin, Hageda.) D e g n e r .

Luigi Merlo, (jber ein neues Verfahren zur Schnellanalyse von Exlraklen. Der 
von MONTERUMICI (C. 1933. I. 272) bcschriebene App. ist im Laboratorium des Vf. 
sehon seit mehreren Jahren in bessercr Form in Betrieb. Alles niihere durch die Figuren 
des Originals. (Boli. chim. farmac. 72. 528—29. 30/7. 1933.) G rim m e .

Glenn L. Jenk ins und Edw ard M. H oshall, Die Wertbestimmung pepsinhalligcr 
Zubereitungen des National Formulary. Einige Verff. zur Best. des Wirkungswertes 
des Pcpsins wurden auf ihre Eignung zur Wertbest. von Pepsinzubereitungen des 
N. F .  5 (1926), einiger Elixire, Liąuores usw. gepriift. Ungeeignet sind die Verff. von 
G r e e n b e r g  (C. 1932. I. 3328), F o r e m  a n  (C. 1920. IV. 458) u. W a l d s c h m i d t -  
L e i t z  (Die Enzyme, Wrkgg. u. Eigg., 1926). Einzelheiten im Original. Innerhalb 
10°/o genaue Werte wurden m it folgender Modifikation des Verf. von VOLHARD (Miineh. 
med. Wschr. 50 [1903]. 2129) erhalten: 3 g gepulvertes techn. Casein, 50 ccm W. u. 
10 ccm 0,5-n. HC1 auf 90° crwarmen, auf 40° abkiihlen, 10 ccm der pepsinhaltigen 
Probe (~0,01 g Pepsin) u. W. ad 80 ccm zusetzen, lose yerschlossen 30 Minuten bei 
40° stehen lassen, 20 ccm Na2SO.,-Lsg. (20%) zusetzen, filtrieren, zu 50 ccm F iltra t 0,5-n. 
NaOH, 2 ccm iiber Neutralisation, geben, m it 0,1-n. HC1 gegen Phenolphthalein auf 
erste Entfarbung zuruektitrieren. Blindvers. zunaehst unter Weglassen der Pepsin- 
probe, von der dann die Halfte den 50 ccm F iltrat unmittelbar vor Titration zugesetzt 
wird. Auswertung durch Vergleieh m it Pepsin von bekannter Aktivitat. (J. Amer. 
pharmac. Ass. 22. 625—38. Juli 1933. Univ. of Maryland.) D e g n e r .

P . A. Popow, Versuche zur praktischen Verwerlung einer belcannlen Eigenschaft 
der Saponin- und Seifenłósungen. Die Fiihigkeit von Saponin- u. Seifenlsgg., das 
Hindurchtreten von Tierkohlepulver in 4°/0ig. Aufschwemimuig durch sonst dichte 
Filter in einer der Konz. der Lsg. proportionalen Menge zu bewirken, wird ais MaBstab 
fiir den Handelswert von Seifen, dic A ktivitat von Saponinpraparaten, den Geh. 
saponinhaltiger Drogen, den pathol. Geh. des Harns an ahnlieh wirkenden Stoffen, 
wie z. B. Gallensekret bei Ikterus, u. bei anderen Unterss. vorgeschlagen. Ausdruek 
der A ktivitat im obigen Sinne ist d i e Konz. des Stoffes, welcho eben noch imstande 
ist, obiges Phanomen zu bewirken. Diese „Grenzdurchlassigkeit“wurde an einer Rcihe 
derartiger Stoffe, vor allem saponinhaltiger Drogen, bestimmt. Einzelheiten im 
Original. (Pharmaz. Presse 38. Wiss.-prakt. Heft 87—89. Juli 1933. Sofia.) D eg.

Jose£ Hampel, Uber vergleichendo Schwefeldioxydbestimmungen in der Atmosphare und in 
den atm08pharischen Kicderschlagcn und ihre Verwertung zur Beurteilung von Vege- 
tations-Schiiden. Munehen: Schiller-Akademie 1933. (72 S.) 8°. M. 2.80; geb. M. 4.—. 

George Mc Phail Smith, Quantitative chemical analysis. New York: Macmillan 1933. 
(212 S.). 8°. lea. cl. 2.25.
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H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem ische Technologie.

Peters, Ein neuer Drelirolirofen. Beschreibung des neuen „Taschen- oder Muffel- 
ofens“ der BuTTNER-W ERKE A. G ., Uerdingen (Niederrhein), der zum Trocknen, 
Erhitzen u. Calcinieren solcher Materialien verwendet werden soli, die der direkten 
Einw. der Beheizungsgase nicht ausgesetzt werden diirfen. (3 Abb.) (Cliemiker-Ztg. 
57. (J43—44. 16/8. 1933. Krefeld-Bockum.) PaNGRITZ.

— , Die Kaltamittel. Bcsprechung der bekannten K altem ittel: S 0 2, NH3, C02, 
Methylchlorid, Methylenchlorid, Athylchlorid; sowio der neueren: Dichlorathylen 
(,,Dieline“ ) u. Dichlordifluormethan („Freon, F. 12, Kinetic S. 12“). (G. Chimici 27. 
243—48. Juli 1933.) __________________  H e l ł r i e g e l .

H enkel & Cie. G. m. b. H ., Diisseldorf-Holthauscn, Verhutung der Klumpen- 
bildung bei der IJerslellung von Emulsionen oder Losungen. Fein pulverisierte organ. 
Substanzen (z. B. Kautscliuk, Guttapercha, Balata, Seifen, Saponinę, Gummi arabicum, 
Agaragar, Tragacanih, Mehl, Proteine, Leim, Gelatine, Harze, Wach.se, Starkę, Dexlrin, 
Glucoside, Gallenpraparate) werden in einen Zustand groberer Verteilung ubergefiihrt, 
wobei dio einzelnen Partikel poróse S truktur annehmen. Das gescliieht dadurch, datJ 
die Pulver, gegebenenfalls nach Anfeuchtung m it einer Fl., auf Walzen oder in einer 
nichtlósenden organ. Fl. erhitzt u. darauf zu einem GrieC zerkleinert werden. (E. P . 
392 342 Tom 7/4. 1932, ausg. 8/6. 1933. D. Prior. 26/8. 1931. F . P. 734 952 vom 
9/4. 1932, ausg. 31/10. 1932. D. Prior. 26/8. 1931.) N o u v e l .

E inste in ’s E lectro  Chemical Process L td ., England, Verfahren zur Herstellung 
kolloidaler Suspensionen j'ester Stoffe. Die zu yermahlenden Stoffe werden zuniichst zu 
einer Pastę yerarbeitet. Die Pastę wird durch mehrere Systeme von je 3 Rollen gefiihrt, 
die mit wachsender Geschwindigkeit im gleiclien Drehungssinn angetrieben werden. 
wahrend der Abstand der Rollen in jedem System kleiner wird. Es werden z. B. 80% S 
mit 10°/o Gummi arabicum u. 10% W. gemischt, u. das Gemisch durch Granitwalzen 
gefiihrt. Der Rollenabstand im ersten System betragt 0,6 bzw. 0,2 mm, im zweiten 0,3 
bzw. 0,1 mm, im dritten 0,15 bzw. 0,05 mm. Die Umdrehungszahlen sind in den einzelnen 
Systemen 10, 30 u. 90 Touren/Min. (F. P . 735 248 vom 15/4. 1932, ausg. 4/11. 1932.
E. Prior. 24/4. 1931.) HORN.

Francesco M angiam eli, Deutschland, Verfaliren zum Mischen von Gasen. Zur 
Herst. genau dosierter Gasgemische wird eine Vorr. benutzt, bei der das eintretende Gas 
in mehrere Einzelstrome aufgeteilt wird. Die Gasmenge wird durch die Anzalil der frei- 
gegebenen DurchlaCóffnungen bestimmt. Die Menge der Einzelgase kann auch durch 
Tauchrohre reguliert werden, die yerschieden tief in eine gemeinsame Fl. eintauchen. 
Die Gasmenge wird hierbei durch den zu uberwindenden Fl.-Druck bestimmt. (F .P .  
738 400 Tom 30/9. 1931, ausg. 24/12. 1932.) H o r n .

Isaac H. Levin, Pittsburgh, Trennen von Gasgemischen. Ein Teil des ver- 
dichteten Gases wird unter Leistung auBerer Arbeit auf Drucke expandiert, bei denen 
es noch unyerfliissigt bleibt, wenn es in warmeaustauschendem K ontakt m it einem 
fl. Gas stcht. Dieser Teil des expandierten Gases wird mit einem fl. Gas in Warme- 
tausch gebracht. Das fl. Gas seinerseits wird mit dem anderen Teil des yerdichteten 
Gases, das sich unter einem zur Verflussigung ausreichenden Druck befindet, in Warme- 
tauseh gebracht. Ein Teil dieses Gases wird expandiert. Zur Erzeugung des er- 
wahnten fl. Gases wird jeder Teil des Gases rektifiziert. — Das Verf. eignet sich ins- 
besondere zur Zerlegung der Luft. (A. P . 1 9 1 7  891 vom 27/6. 1931, ausg. 11/7. 
1933.) D r e w s .

Consolidated Gas Co., New York, und H um phreys & Glasgow, L td ., West- 
minster, Verfahren zum Entwassern von Gasen. Zur Trocknung, insbesondere von Ab- 
gasen, die zwecks Reinigung m it W. yersetzt werden, benutzt man iibersattigte Lsgg. 
von hygroskop. Salzen, z. B. CaCL, die m it einer hygroskop. organ. FL, z. B. Glycerin, 
gemischt sind. Man erhalt z. B. durch Zusatz von 25 Gewichtsteilen Glycerin zu einer 
Mischung von 60 Gewiclitsteilen CaCl2 u. 40 Gewichtsteilen W. eine bei gewohnlicher 
Temp. fl. Lsg., die in Waschttirmen fiir die W.-Absorption benutzt werden kann. Ge
gebenenfalls konnen auch die Lsgg. so angesetzt werden, dafl feine Krystalle des hygro
skop. Salzes in der Lsg. suspendiert sind. (E. P. 384190 vom 20/5. 1932, ausg. 22/12.
1932.) H o r n .
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Sulphide Corp., WUmińgton, iibert. von: Sulphur and Sm elting Corp., JDover, 
ubert. von: E rnest W . W estcott, Niagara Falls, Gewinnung von Schwefel aus diesen 
entlialtenden Oasen. Das Gas wird. m it oinor wassergekiihlten Metalloberflache in Be- 
riihrung gebracht, die auf einer einem Dampfdruck von 15—75 Pfund entsprechenden 
Temp. gehalten wird. (Can. P. 301 945 vom 27/6. 1929, ausg. 8/7. 1930.) D r e w s .

F ord  L. P reseo tt, Dayton, D ann C. Squires und J .  F . D iehl, Coral Gables, 
Gemnnung von fester Kohlensaure. Die C02 wird nach u. nach durch Kompression 
ycrfliissigt u. dann stufenweise durch yersehiedene Kiihlmittel auf niedrigere Temp. 
gebracht. In  wenigstens einer dieser Stufen findet Warmetausch der yerdichteten FI. 
durch die Wandungen des Verdampfers eines nach C a r n o t ’s KreisprozeB aufgebauten 
Kiiltesystems sta tt. Hiemach la-Bfc man die C02 expandieren u. fiihrt dio nicht ver- 
festigte C02, dio sich nunmohr in uberkiihltem Zustand befindot, zum Kompressor 
zuriick. Das dom Kompressor zugefiihrto Frischgas wird zuvor in einer besonderen 
Anlage gekiihlt. (A. P . 1920  434 vom 4/11. 1929, ausg. 1/8. 1933.) D r e w s .

Jam es R ichardson Donald, Montreal, Gewinnung ton fester Kohlensaure. C02- 
Gas wird unter gleichzeitiger Temp.-Erniedrigung yerdichtet. Der zur Verflussigung 
benotigte Druck wird auf diese Weise ermaBigt. Die Temp. der erhaltenen fl. CO, 
wird sodann durch auBero Kiihlung ermaBigt, wobei dichtes, durchscheinendes C02- 
Eis erhalten wird. (Can. P . 300 900 vom 30/10. 1928, ausg. 10/6. 1930.) D r e w s .

H arold  Sim m ons Booth und G ilberta G. Torrey, Cloyeland Heights, Ent- 
wdssern von hydratisclien Salzen. Die zu entwassernden Salze worden in ein Bad von 
gesohmolzenem NH.,-Salz gebracht. Zum Entwassern von Be-Nitrat wird z. B. eine 
Schmelzo von NH.jN03 benutzt. (A. P . 1920  289 vom 26/6. 1930, ausg. 1/8. 
1933.) D r e w s .

III. E lektrotechnik.
E rn s t Mees, Die Herslellung der im Handel ublichen Akkumulatorensduren aus 

einer vorrdtigen Verdiinnung der Schwefelsdure ohne jedesmalige Bestimmung des spezi- 
fischen Gewichtes. 500 g W. u. 1 1 konz. H 2SO., (DAB. 6) misehen, D .15 (d) u. in 5 ccm +  
25 ccm W. yolumetr. (Phonolphthalcin) H2SO.,-Geh. je 100 ccm der Mischung (b) 
bestimmen. Hieraus wird boi Bedarf je 11 der gowiinschten Vordunnungen (D .16 =  d', 
entsprefchond x g H2SO., in 100 ccm nach Tabello im Original) beroitet, indem man 
1000-d-x/b g m it W. auf 1000-d' g auffiillt. Noch beąuemer ist dio Bereitung aus 
Akkusaure D .15 =  1,31 des Handels nach Tabelle im Original. (Siiddtsch. Apotheker- 
Ztg. 73. 457—58. 11/8. 1933.) D e g n e r .

Cyrus A. Poole und w. S. W erner, Hochspannungsróntgenróhre und Trans- 
forrnaloranlage fu r  konstantes Potential. Eino Rontgenanlage fiir 800 000 V konstantes 
Potential wird kurz beschrieben. Rontgenróhre m it Porzellanisolator, Antikathode 
geerdet. Dio erzeugto Strahlung ist in der Freąucnz den y-Strahlen yergleichbar. 
(Physic. Rev. [2] 43. 774.1/5.1933. Covington, Kentucky, Kelley KoettM fg. Co.) S k a l .

H. K ersten  und Joseph M aas, Eine Calciumaniikathode fu r  Uóntgenrdhren. Die 
bisherigon Verss. m it Ca-Antikathoden seheiterten daran, daB die angewandten Sub- 
stanzen (Ca, CaO oder CaC03) Gas abgaben. Vff. beschreiben die Herst. einer Ca- 
Antikathode, die mehrero Stdn. lang in der Róntgenrohre benutzt werden kann. Der 
wirksame Teil besteht aus einem Glas, das durch Zusammenschmelzen einer Mischung 
yon 5 g gepulyertem F lint (Si02), 5 g CaO u. 0,3 g Ton erhalten wird. (Rev. sci.
Instrum ents 4. 381. Juli 1933. Univ. of Cincinnati, Dept. of Physics.) SKALIKS.

Sachsenw erk L icht- und  K r aft-A kt.-G es.,' Niedersedlitz, Sa., Verfahren zur 
Isolation von Metallłeileh deklrischer Maschinen und Apparate gegeniiber eingespritztem 
bzw. herumgespritztem Metali, dad. gek., daB die Metallteile vor dem Spritzvorgang 
m it einer fl. oder piast. Isoliermasse iiberzogen werden, die nach dem Aufbringen móg- 
lichst sofort erstarrt u. dann in sich u. m it der Oberflache des iiberzogenen Metallteils 
eine feste widerstandsfahige Verb. bildet. Yon Vorteil ist z. B. die Verwendung einer 
Wasserglaslsg. m it einem anorgan. Fullmittel, etwa Schieferstaub oder Kaolin. (D. R . P. 
581 353 KI. 21d vom 30/9. 1930, ausg. 26/7. 1933.) H e i n r i c h s .

S teatit-M agnesia A kt.-G es., Berlin, Elektrischer Isolator aus keram. Baustoff. 
Der gebrannte Scherben besteht aus 8—12% MgO, 31—43% A120 3 u. 49—55% S i02. 
Zur Erleichterung des Brennyorganges kann er einen geringen Geh. an Sehwermetall- 
oxyden aufweisen. Die M. besitzt zwischen 20 u. 650° einen Warmeausdehnungskoeff. 
von hochstens 2-10-6. Die aus ihr hergestellton Isolatoren springen nicht auch nach
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starker Erhitzung dureh den elektr. Lichtbogen bei Oberschliigen. (E. P . 390 269 
7om 22/12. 1931, ausg. 27/4. 1933. D. Prior. 22/12. 1930.) G e i s z l e r .

P aten t-T reuhand-G esellsehaft fiir e lek trische Gliihlam pen m. b. H .. Berlin, 
KurzschliefSer fiir in Reihe zu schaltende elektrische Gliihlampen m it einem die Strom- 
zufuhrungsdriihte uberbriiekenden, aus einem Gemisch von Metallpulyer u. einem 
Bindemittel bestehenden Widerstandskórper, dad. gek., daB der Widerstandskórper 
noch zusatzlich einen Gettcrstoff von sclilechter elektr. Leitfahigkeit enthalt. — Ais 
Metallpulyer eignet sich insbesondere in Wasserstoffatmospliare reduziertes, auBerst 
feines Eisenpulver. Ais isolierender Getterstoff kann Kryolith oder ein almlieher, 
nieht hygroskop. Stoff Yerwendung finden, dessen bei Betrieb der Lampe sich ver- 
fluchtigende Bestandteile entweder, wie bei Getterstoffen iiblich, die Schwarzung 
der Lampenglocke verhindern oder das Vakuum der Lampe verbessern. Ais Binde
mittel ist besonders Wasserglus geeignet. Der Widerstandskórper nach der Erfindung 
bildet einen zuyerlassigen u. einfach herzustellenden KurzschlieBer u. macht die bisher 
in eińem besonderen Arbeitsyerf. durchgefiihrte Getterung uberfliissig. (D .R .P . 580226 
KI. 21f vom 2/12. 1931, ausg. 7/7. 1933. A. Prior. 23/7. 1931.) H e i n r i c h s .

Jacques Brettrnon, Paris, Verfahren zum Reinigen der Gasfullung von mit ver- 
unreinigtem Edelgas gefullten elektrischen Leuchlróhren, dad. gek., daB die Elektroden 
yor Einbau in die Rólire dureh Erhitzen auf Rotglut u. nachtragliches Abschrecken 
in Aceton oder Eormalin reduziert u. nach dem Einbau in die Rólire wiederum auf 
Rotglut erhitzt werden, so daB die Verunreinigungen m it dem Elektrodenmetall bei 
der Betriebstemp. der Rólire nieht zersetzliche Verbb. eingelien. — Dureh dio Vor- 
behandlung (Erhitzen u. Abschrecken) werden die Elektroden aus Weicheisen sowohl 
von mehr an der Oberflacho liaftenden, ais auch von tiefer sitzenden Verunreinigungen 
befreit. Dureh das Erhitzen nach dem Einbau in die m it ungereinigtem Edelgas ge- 
fiillte Lcuchtróhre bilden dann die Elektroden m it den Vorunreinigungen des Edel- 
gases schnell Nitride, Hydrure, Carbide u. Oxyde des Eisens, die bei der Betriebstemp. 
der Róhre niclit zersotzlich sind. Auch Elektroden aus Kupfer oder anderem Metali 
kónnen gemaB der Erfindung behandelt werden. (D. R. P . 581355 KI. 21f vorn 
23/1. 1931, ausg. 26/7. 1933.) H e i n r i c h s .

C. H . F. M uller A kt.-G es., Hamburg-Fuhlsbuttel (Erfinder: H ein rich  H alber- 
stadt, Hamburg-Fuhlsbuttel), Slrahlendurchlrittsfensler, insbesondere fiir Kathoden- 
slrahlen- oder Rontgenróhren, dad. gek., daB das Eenster aus einem im Bereieh des 
Strahlenaustritts liegenden mittlercn, diinn bemessenen Teil u. einem mit diesem 
Teil aus einem Stiick horgestelltcn Randteil besteht, weleher derartig yerdiekt ist, daB 
das Fenster an dem Randteil m it der Metallgrundlage dureh H art- oder Weichlóten, 
SchweiBen o. dgl. yerbunden werden kaim. Die Herst. des Fensters erfolgt z. B. dureh 
Elektrolyse in der Weise, daB zunaehst ein Metall-Nd. von einer der gewiinschten 
Strahlendurchliissigkeit entsprechenden Sehichtstarke hcrgestellt u. dann der das 
eigentliche Fenster bildende Teil des Nd. aus dem Bereieh der Stromlinien heraus- 
geblendet wird, wahrend der dureh Lóten, SchweiBen o. dgl. m it der Metallgrundlage zu 
verbindende Randteil des Fensters dureh weiteren Metall-Nd. die hierfur benótigte 
Dicke erhalt. — Die Konstruktion nach der Erfindung bietet den Vorteil, daB das 
Fenster, ohne der Gefahr der Beschiidigung ausgcsetzt zu sein, selbst unter Anwendung 
einer hohen Temp. m it der Metallgrundlage yerbunden werden kann, denn der yer- 
dickte Randteil ist gegen hohe Tempp. widerstandsfahig. Der im Bereieh des Strahlen
austritts liegende Teil des Fensters kann so diinn gewahlt werden, daB nur eine geringe 
Absorption der Strahlen eintritt. Zur Herst. des Fensters ist Nickel besonders geeignet. 
(D. R. P. 581 843 KI. 21g yom 24/12. 1927, ausg. 3/8. 1933.) H e i n r i c h s .

C. H. F. M uller A kt.-G es., Hamburg-Fuhlsbuttel (Erfinder: Max W eissensee, 
Munchen), Anordnung zur Materialuntersuchung mittels Rontgenstrahlen, dad. gek., daB 
sie eine Róntgenróhre m it einem kreuz-, winkel- oder T-fórmigen Brennfleck enthalt, so 
daB, entsprechend der Zahl der bandfórmigen Schenkel des Brennflecks, die Ausnutzung 
mehrerer Strahlenaustrittsrichtungen dureh Vorsetzen von Kameras ermoglicht wird. 
Die den Gliihdralit von der Form einer Tellerspirale umgebende Sammelyorr. besitzt 
daher zweckmaBig die Gestalt einer ebenfalls kreuz-, winkel- oder T-fórmigen Muldę, u. 
die Kathode besteht aus zwei kreuz-, winkel- oder T-fórmig zueinander angeordneten 
Drahtwendeln, 'die yon einer muldenfórmigen, der Gestalt der Wendeln angepaBten 
Sammelyorr. umgeben sind. (D .R .P .  581 946 KI. 21g yom 17/11. 1928, ausg. 5/8. 
1933.) H e i n r i c h s .
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D ubilier Condenser Comp. (1925) L td., London, Elektriseher Kondensator, be- 
slehend aus einzelnen, abwechselnd angeordneten, leitenden und nichtleitenden Schichten, 
letztere aus Cellulosederivaten, dad. gek., daB ais dieloktr. Schichten Cellulosebydratfihne 
(Celluloseglashaut) verwendet werden, nachdem der ais Weichmachungsmittel ubliche 
Glycerinzusatz durch einen Zusatz von Wachs oder von Gummi ersetzt ist. •— Die 
nichtleitenden Schichten gemaB dem Patent sind infolge ihrer hohen Durchschlags- 
spannung u. ihres geringen Feuc.htigkeitsgeh., ferner infolge ihrer sonstigen mechan. 
Eigg. u. ihrer beąuemen Handhabung besonders vorteilhaft. (D. R. P . 581 562 KI. 21 g 
yom 26/2. 1927, ausg. 29/7. 1933. A. Prior. 9/6. 1926.) H e i n r i c h s .

Allgem eine E lektricitats-G esellschaft, Berlin, Uochspannungskondensator, ins- 
besondere fiir Jiohe Beanspruclmng, bei dem eine der Belegungen aus einem stabilan Melall- 
teil besleht und den tragenden Teil des Kondensators bildet, dad. gek., daB das Dielektrikum 
aus einem Gemisch von Hartgummi u. krystallinem Quarz besteht. Der Quarzantcil 
wird zweckmafiig zu ctwa 60—90% des Gemisches gewahlt. Das Aufbringen des Di- 
elektrikums auf den stabilen Metallteil erfolgt z. B. durch Aufpressen oder durch ein 
Spritzverf.; die zweite Belegung wird in bekannter Weisc ais Metallfolic auf das Di- 
clektrikum aufgebracht, u. zwar z. B. auf elektrolyt. oder chem. Wege oder ebenfalls 
durch ein Spritzverf. (D. R . P . 580 227 KI. 21 g vom 16/6. 1931, ausg. 7/7. 
1933.) H e i n r i c h s .

IV. W asser. Abwasser.
J . O. Meadows, Wasserreinigung fiir  gewerbliche Zwecke. Inhaltsgleich m it dcm 

im C. 1933. I I . 757 ref. Vortrag. (Canad. Engr. 65. Nr. 1. 10—11. 4/7. 1933. Montreal, 
Que.) M a n  z.

Abel W olm an, Verhinderung der Korrosion in  Verteilungsnetzen. Die an der 
Abnahme des O-Geh. im Nctz erkenntliclie korrosiye Wrkg. von Grundwassern wurde 
durch Luftung u. geringen Kalkzusatz in 4 Fallen belioben. (J. Amer. W ater Works 
Ass. 25. 947—55. Juli 1933. Baltimore, M d., Dept. of Health.) M a n z .

B. P feiffer, Elemitrohre. Angabcn iiber Festigkeitseigg. u. Verwendung der aus 
6 Teilen Portlandzemcnt, 1 Teil Asbest durch Aufwickeln von 0,1 mm starken Lagcn 
hergestellten, dann zur Fórdcrung des Abbindevorganges in W. gelagerten Eternit- 
rohre, welche nach Fiillung mit W. ca. 6°/o des Rohgewichts aufnehmen. Die Rohre 
sind fiir Wasserleitungen m it wenigen Abzweigen bei nicht oder wenig angriffslustigcm 
W. geeignet; die nach der Fiillung eintretende Auslsg. von Kalk kort dabei nach
1 Woehe auf. (Gas- u. Wasserfach 76. 580—83. 29/7. 1933. Lcipzig.) M a n z .

Jo h n  R . Baylis, Die Wertbestimmung der akłivierten Kohle. Die Phenolwerte 
der gepulverten aktivierten Kohle laufen parallel dem Aufnahmevermógen der Kohle 
fiir Geruchs- u. Geschmacksstoffe; bei vergleichcnden Verss. sind Kolilemengen ent- 
sprecliend gleicher Phenolabnahme zu yerwenden. wobei Anderungen der Intensitiit 
des Geruchs leichter beobachtet werden. (Water Works Sewerage 80. 220—24. 15/6.
1933. Chikago, 111.) M a n z .

— , Kalkwiedergewinnung in  einer Wasserreinigungsanlage. Der in dem Miscli- 
becken gesammelte Kalkschlamm der SOUTHEND WATERWORKS Co. wird m it Vakuum- 
filtern von 75 auf ca. 50°/o W . entwiissert u. in einem mit PreBluft-Olfeuerung aus- 
gestatteten Drehofen bei 1500° zu einem gut lóschenden Kalk m it 1/2°/0 C 0 2 gebrannt. 
01verbrauch 27°/0 der erzeugten Kalkmenge von ca. 17 t  tiiglicli. (Ind. Chemist chem. 
Manufacturer 9. 229—32. Juli 1933.) M a n z .

R . F . Goudey und S. M. B ennett, Ein neues Verfahren der Konzenlrierung des 
aktivierten Schlammes. Eine Mischung von Schlamm u. W. aus dem Beliiftungsbecken 
wird in einem besonderen Becken m it 24,3 cbm Durchsatz je qm u. Tag unter Zusatz 
von 1 mg/l Cl zu der oberen W.-Schicht gekliirt; der W.-Geli. des erzielten Schlammes 
betrśigt 94,8% u. wird durch Zusatz gemahlener Austernschalen auf ca. 90% herab- 
gesetzt. (Water Works Sewerage 80. 179—80. Mai 1933. Los Angeles.) M a n z .

Carl U rbacłl, Die stufenphotometrische Mikroanalyse des Trink- und Nutzwassers. 
(V.—VII. Mitt.) (IV. Mitt. vgl. C. 1933. II . 1231.) Es wird eine Verbesserung der 
friiher angegebenen stufenphotometr. Pkosphorbest. beschrieben, wonacli die Messung 
nicht in einem Zeitraum von 2 Min. durchzufiihren, die Empfindlichkeit um 25% 
gesteigert u. der Si02-Geh. durch vorherigen Zusatz von Sulfitlsg. berucksicktigt ist. 
Verf.-Vorschrift. Es worden ferner Vorschriften zur stufenphotometr. Best. von 
Calcium u. Magnesium gegeben, welche auf der Erm ittlung des P-Geh. in dem in An-
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lelinung an die Verff. von IIOE u. K a h n  bzw. D e n i s  gefiillten Ca- bzw. MgNH4-Phosphat 
beruhen. (Mikrochemie 13. [N. F. 7.] 201—24. 1933. Prag, Deutsche Univ.) Man z.

Board of T rustees of the U niversity  of Illinois, Urbana, tibert. von: Samuel 
W. P arr und Frederick  G. S traub, Urbana, 111., Verliinderung des Sprode- und 
Briichigtuerdens von Dampfkessehi, die insbesondere mit stark enthartetem, aber 
sodaalkal. W. gespeist werden. Die Sodaalkalien gehen dabei unter C02-Abspaltung 
teilweise in Atzalkalien iiber, wodurch das Bruchigwerdeti besonders an den Nahten 
des Kessels verursacht wird. Um dies zu yerhindern, werden dem W. 1. Phosphale, 
z. B. Na3P 0 4, zugesetzt, dereń Menge z. B. 4°/0 der Gesamtalkalitat des W. betriigt. 
(A. P . 1910  403 vom 25/5. 1929, ausg. 23/5. 1933.) M. F. M u l l e r .

P erm utit Co., New York, ttbcrt. von: Otto L iebknecht, Neubabelsberg, Entharten 
von Wasser unter Verwendung eines m it Salzlsg. behandclten Serpenlins. Event. wird 
der Serpentin durch Behandlung m it Fe-, Al- u. Cr-Salzen, z. B. Al2(SO,,)3 oder FeCl3, 
aktiviert. Eine schwache Aktivierung wird auch m it einer yerd. Lsg. von Alkalibisulfat 
oder HC1 erreicht. Vorteilhaft ist die Behandlung des Serpentins m it einer FeCl3-Lsg.,
u. nach dem Waschen u. einer Zwischenbehandlung mit NaCl-Lsg. mit einer verd. 
Na.,Si03-Lsg. (A. P. 1920  756 vom 16/9. 1931, ausg. 1/8. 1933. D. Prior. 1/12.
1930.) M. F . M u l l e r .

Alfred R. P u tnam , Valparaiso, Indiana, i?einigen von Abimsser durch Zusatz von 
FeCl3, Kalk u. Fe20 3, wodurch die festen Stoffe ohne zu riihren ausgeflockt worden. 
Der abgetrennte Schlamm wird verkokt u. der dabei erhaltene Ruckstand, der ins- 
besonderc aus Fe20 3 u. Kohle besteht, wird zum Reinigen des Abwassers benutzt. 
Eine Zeichnung erliiutert den Gang des Verf. (A. P . 1915 240 vom 28/11. 1932, ausg.
20/6. 1933.) M. F. M u l l e r .

V. A norganische Industrie.
W . B raun, Gefahrenmomentc im Betrieb von Ammoniaksyntlieseanlagen und ihre 

Ausschallung durch die Kcmstruktion. Das eigentliche Gefahrenmoment bei der NH3- 
Synthese stellt nicht der hohe Druck dar, sondern der H2-Angriff auf das drucktragende 
Materiał u. das Auftreten explosiver Gemische. Vf. bespricht die konstruktiven Gegen- 
maBnahmen. (Maschinenschaden 1933. 73—77.) R. K. M u l l e r .

— , Das Natriumperborat. Herst., chem. Eigg. u. Venvend. in der Bleicherei, 
Wascherei, Farberei, Medizin, Galvanisierung u. a. (G. Chimici 27. 147—50. 184—85. 
Mai 1933.) H e l l r ie g e l .

— , Die kiinstliche Ilerstellung der Edelsleine. Geschichtlicher Uberblick u. Wieder- 
gabc einer Reihe von Verff. (G. Chimici 27- 175—84. Mai 1933.) H e l l r ie g e l .

B arium  Reduction Corp., Delaware, iibert. von: Jam es B. P ierce jr .,  Charleston, 
Gewinnung ton )Vassersloffsuperoxyd. Man liifit auf Sr-Peroxyd ein geeignetes Ge- 
misch von H2SO., u. H3P 0 4 einwirken, wobei neben H20 2 Sr-Sulfat u. Sr-Phosphat 
erhalten werden. Letzteres wird in H3PO., u. SrS04 umgesctzt. Hierbei dient das 
Sulfat wieder zur Erzeugung neuer Mengcn yon Sr-Peroxyd. (A. P . 1 919 036 vom 
16/5. 1928, ausg. 18/7. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie  A kt.-G es., Frankfurt a. M., Slabilisieren von Wassersloff- 
mperoxyd. Die H„02-Lsg. wird m it 0,01—10% eines Athers bzw. m it Verbb., in denen 
der 0 2 iltherartig gebunden ist, yersetzt. Ais Zusatzstoffe werden genannt: Diathyl- 
iither, Dioxan, Isoamylather, Athylglykol, Jlonoacctylglykolather, Glycerinmono- 
phenyliither. (F. P. 748 282 vom 19/5. 1932, ausg. 1/7. 1933. D . Prior. 25/4.
1932.) D r e w s .

R aym ond F . Bacon, Bronxville, und Isaac  Bencowitz, New York, Gewinnung
von Schwefel aus Pyriten. Die Pyrito werden in Ggw. von W.-Dampf der Einw. von
HC1 unterworfen. Hierbei werden solche Bedingungen bzgl. der Temp. u. der Menge 
des W.-Dampf es eingehalten, daB kontrollierbare Mengen von H2S, S 0 2 u. Ferro- 
chlorid entstehen. Die erforderlichen Tempp. liegen zwisehen 550 u. 800°. (A. P.
1917 686 vom 30/7. 1930, ausg. 11/7. 1933.) D r e w s .

Raym ond F . Bacon, Bronxville, und H enry T. H otchkiss jr .,  New Rochelle, 
Gewinnung von Schwefel. In  die Charge des Sulfidschmelzofens wird an einer ober- 
halb, aber nicht zu weit von der Verbrennungszone liegenden Stello ein zur Red. 
von S 0 2 geeignetes Red.-Mittel eingefiihrt, das gleichzeitig eine nicht oxydierendo

XV. 2. 144
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Atmosphare fiir den entstandenen S aufrecht erhalt. Der elementare S wird hiernach 
von den den Ofen verlassenden Gasen getrennt. Ais Red.-Mittel sind genannt: Wasser- 
gas, Generatorgas. Naturgas, zerstaubtes Petroleum o. dgl. (A. P. 19 1 7  687 vora 
8/9. 1930, ausg. 11/7. 1933.) D rew s.

Texas Gulf Sulphur Co., Texas, iibert. von: Isaac Bencowitz, New York, Ge- 
winnung von Schwefeldioxyd. Ein in wirbelnde Bewegung versetzter Stroni eines unter 
hohem Druek stchenden, 0 2 cnthaltenden Gases wird auf einen Strom von geschmol- 
zenem S einwirken gelassen, so daB ein verspriihtes, inniges Gemisch von fein ver- 
teiltem S u. Oj entsteht. Man yerwendet keine groBere Menge des 0 2 enthaltcnden 
Gases, ais zur Zerstaubung des S erforderlicli ist. Mit zusatz] icher Luft wird sodann 
das zcrstaubte Gemisch in einen auf geeignete Temp. gebrachten Verbrennungsraum 
geleitet. (A. P. 1 917 693 vom 16/7. 1931, ausg. 11/7. 1933.) D r e w s .

Calco Chemical Co., Inc ., Bound Brook, iibert. von: A lling P. B eardsley, 
Plainfield, Apparat zur katalytisćhen Oxydation von Gasen, insbesondere zur Herstellung 
von Schwefeltrioxyd. Der Kontaktapp. ist von einem Kuhlmantel umgeben, wahrend 
sich im Inneren des App. mehrere voneinander getrennte, ubercinander gelagerte 
Schichten der Kontaktmasse befinden, durch die das Gas strómen muB. (A. P.
1918  080 vom 21/11. 1930, ausg. 11/7. 1933.) D r e w s .

Joseph P ierre  Lernans, Hoboken-les-Anvers, Schwefelsiiure. Die Denitricrung
einer Saure, deren Konz. unterhalb 60° Be liegt, erfolgt mittcls h. S 0 2-Gase in einem 
Turni, der m it kleinen, unregelmiiBig geformten Fiillkorpern ausgesetzt ist. (Can. P. 
300 705 vom 2/2. 1928, ausg. 3/6. 1930.) D r e w s .

M etallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Herstellung von Scliwefelsdure durch 
Kalalyse von schwefeldioxydhalligen Gasen. Die S 0 2 enthaltcnden Gase werden zu- 
saramen m it Luft oder anderen 0 2-haltigen Gasen in den Ofen geleitet. AuBerdem 
wird wenigstens ein Teil des zur Gewinnung der konz. Saure benotigtcn W. in Form 
von Dampf zugcfiihrt. Die den Kontaktofen verlassenden Gase werden in Form von 
H2S 0 4 durch direkte Vereinigung des S 03 m it W. kondensiert. Die Kondensation 
der Saure erfolgt in einem Temp.-Intervall, das nach oben durch den Taupunkt der 
Gase begrenzt ist, wahrend die untere Grenze bei ca. 140° liegt. (F. P . 747 516 vom 
14/12. 1932, ausg. 19/6. 1933. D . Prior. 18/12. 1931, 13/2. 1/6. u. 22/6. 1932.) D r e w s .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M. (Erfinder: Ju liu s Soli, 
Leverkusen), Herstellung von kieselsdurearmer Flujisdure aus kieselsaurehaltigem FluB- 
spat u. H,SO.t, 1. dad. gek., daB der zur Unisetzung gelangende FluBspat- 
Schwefelsaurebrei vor dem Austreiben der FluBsaure langere Zeit zum Abtreiben 
der S i02 ais SiF4 unter geringer Erwarmung geriihrt wird, wobei die H 2S04 in einer 
solch niedrigen, der Beschaffenheit des Flufispates angepaBten Konz. u. auBerdem mit 
einem solchen UberschuB iiber die zur Bldg. des SiF4 nótigen Menge angewendet wird, 
daB ein Erstarren des Breies wahrend des Ausscheidens des SiF4 nicht stattfindet. —
2. dad. gek., daB das Rk.-Gemisch nach dem Abtreiben des SiF4 in eine Yorr. zur Entw. 
der H F  ubergefiihrt wird. — 3. dad. gek., daB man H2S 04-Konzz. von etwa 80—90% 
H 2S 04 anwendet. — 4. dad. gek., daB man nach dem Abtreiben des SiF4 die H 2S 04- 
Konz. durch Zufulir von Oleum erhóht. (D. R. P . 581714 KI. 12i vom 15/7. 1927, 
ausg. 1/8. 1933.) D r e w s .

~Patentverw ertungs A.-G. „A lp ina", Soc. An. pour l ’E xplo itation  de Brevets 
„A lpina“ , P a ten ts  E xplo itation  Cy. „A lpina" L td., Basel, Synthetische Herstellung 
von Ammoniak aus seinen Elementen unter Verwendung von Eisencarbid ais Katalysator.
1. dad. gek., daB das Fe-Carbid bei Tempp. unterhalb 400° angewandt wird, so daB 
eine Zers. des Fe-Carbids móglichst weitgehend hintangehalten wird. — 2. dad. gek., 
daB dem Fe-Carbid zur Erhohung seiner Temp.-Bestandigkeit S-Verbb. zugesetzt 
werden. (D. R. P. 582 066 KI. 12k vom 20/5. 1926, ausg. 8/8. 1933.) D r e w s .

A tm ospheric N itrogen Corp., New York, iibert. von: U lric B. B ray, Los Angeles, 
Oxydation von Ammoniak. Man yerwendet prakt. reines Co-Oxyd ais Kontakt. (A. P.
1919  005 vom 11/6. 1930, ausg. 18/7. 1933.) " D r e w s .  -

A tm ospheric N itrogen Corp., New York, iibert. von: U lric B. B ray , Palos
Verdes Estates, Kobaltkatalysator fiir  die Oxydalion von Ammoniak. Die Lsg. eines 
Co-Salzes wird m it einer solchen Menge eines alkal. Fallungsmittels behandelt, daB 
nur ein Teil des Co ausgefallt wird. Der Nd. wird von der Lsg. getrennt u. letztere 
zur Gewinnung des Kontaktes benutzt, indem man das Co z. B. in N itrat uberfiihrt
u. letzteres therm. zers. Ais Fiillungsmittel fiir die Co-Lsg. wird NH3 bzw. (NH4)2C03 
angegeben. (A. P. 1918  957 vom 13/11. 1930, ausg. 18/7. 1933.) D r e w s .
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Nikodem Caro und A lbert R udolf F rank , Deutscliland, Hersteliung von Salpeler- 
sdure aus nitroscn Gasen, wobci man ais Absorptionsfl. ein durch Kiihlung erhaltenes 
Kondensat yerwendet. Das Absorptionssystem wird ein einziges Mai im Gegenstrom 
zum Gas von der Absorptionsfl. durclistrómt. Ein Teil des in den nitrosen Gasen 
entlialtenen W.-Dampfes wird unter die Bldg. yon Saure yermeidenden Bedingungen 
kondensiert u. am Ende der Absorption in das System eingefiihrt. Vor dem E in tritt 
des Gases in das System kann man den in den nitrosen Gasen enthaltenen W.-Dampf 
ganz oder teilweise in zwei oder mehreren Stufen kondensieren. — Es werden noch 
weitere Ausfiihrungsformen des Verf. beschrieben. (F. P . 748 365 vom 30/12. 1932, 
ausg. 3/7. 1933. D. Prior. 30/12. 1931.) D r e w s .

Nikodem Caro und A lbert R udolf F ran k , Deutscliland, Gewinnung von hoch- 
konzenlrierter Salpelersdure. Unter betrachtlicher Erhohung des Druckes wird, ge- 
gebencnfalls stufenweise, ein FI.-Gemiseh aus wss. H N 03 u. Stickoxyden in zur Er- 
zielung der konz. H N 03 geeigneten Mengen in einen Rk.-Raum gebracht. Diese Stiek- 
oxyde wurden bei der erfordcrliehen Temp. u. bei dem erforderlichen Druck durch 
Oxydation von NH3 mit 0 2 erhalten. Dic hochkonz. H N 03 kann unmittelbar aus 
dem Rk.-Raum abgezogen werden. Die Schmicrung der Pumpen bzw. Kompressoren 
crfolgt mit anorgan. Kolloiden, wie z. B. kolloidaler S i02. Weitero Ausfiihrungsformen 
des Verf. werden beschrieben. (F. P . 748 336 vom 30/12. 1932, ausg. 1/7. 1933.
D. Prior. 30/12. 1931.) D r e w s .

Chemical C onstruction Corp., Charlotte, iibert. von: Ingenu in  Hechen- 
bleikner, Charlotte, und Sam uel F . Spangler, Philadelphia, Konzenlrieren von 
Salpetersdure. Die Konz. erfolgt in einer Serie von erhitzten Retortenróhren, durch 
die das Gemiseh yon verd. H N 03 u. ELSO., geleitet wird. Durch fortlaufende Kon- 
trollo des Fl.-Niveaus, sowie der Temp. in jedem Rohr in bezug zu den entsprechen- 
den Verhaltnissen in den anderen Rohren, erm ittelt man die giinstigsten Bedingungen 
fiir die H N 03-Entwieklung. (A. P . 1 916 837 vom 9/5. 1930, ausg. 4/7. 1933.) D r e w s .

A tm ospheric N itrogen Corp., V. St. A., Gewinnung von Nitraten. Man oxydiert 
Nitrite durch stickstoffperoxydhaltige Gase. Die Oxydation der Nitritlsg. wird zweck- 
miiBig stufenweise durehgefuhrt. (F. P . 747 384 vom 10/12. 1932, ausg. 15/6.
1933.) D r e w s .

G eneral E ngineering Co., Salt Lake City, Utah, iibert. von: Lawrence H . Lange, 
Salt Lake City, Flolieren ton Phosphaten. Um die ąuarzige Gangart zum Auf- 
schwimmen zu bringen, setzt man der alkal. reagierenden Triibe neben den iiblichen 
Sehaumern ein Natriumoleat u. Pb{N03)2 oder ein anderes Metallsalz zu. Die zu 
flotierenden Mineralien werden zweckmiiCig zunachst entschliimmt u. der Schlamm 
fiir sich wciter verarbeitet. Die alkal. Rk. der Triibe wird yorzugsweise durch Zusatz 
von CaO erzielt. (A. P P . 1 914 694 u. 1 914 695 yom 4/2.1931, ausg. 20/6.1933.) Gei.

Chemische F ab rik  B udenheim  A.-G., Mainz (Erfinder: Guido H edrich, Buden- 
heim), Reinigung von Rohphosphateń, insbesondere Calciumphosphaten, die m it Fe-, 
Al-Vcrbb. u. organ. Stoffen yerunreinigt sind, 1. dad. gek. daC das Rohphosphat bei 
erhóhter Temp. glcichzeitig mit gasfórmigem Cl u. HC1 behandelt wird. — 2. dad. gek., 
daB den Rohphosphaten geringe Mengen von Alkaliehloriden zugesetzt werden. —
3. dad. gek., daB W.-Dampf zugesetzt wird. (D. R. P. 581 655 KI. 12i yom 22/12. 
1931, ausg. 31/7. 1933.) D r e w s .

F ran z  K rczil, Aussig, Veredeln und Regenerieren ton naturlicli torkommenden 
kieselsdurehaltigen Stoffen, wie Kieselgur, Infusorienerdo u. dgl., gegebenenfalls nach 
yorangegangener Zerkleinerung u. Behandlung mit die Reinigung oder Veredlung be- 
giinstigenden Stoffen, durch einen Glu.li- oder RostprozeB, 1. dad. gek., daB das Gliihen 
in Ggw. von Heiz- oder (u.) inerten G^sen yorgenommen wird, die das Materiał wahrend 
des ganzen Gliihprozesses oder zeitweilig yollstandig oder teilweise auflockern, auf- 
wirbeln oder in Schwebe halten. — 2. dad. gek., daB die durch die Gase bedingte Auf- 
loclcerung, Aufwirbelung oder Inschwebehaltung durch meehan. Vorr. bekannter Art 
unterstutzt wird. — 3. dad. gek., daB die Gase in gleicher u./oder tangentialer Ricli- 
tung zum calcinierten Gut eingefiihrt werden. — 4. dad. gek., daB die Gase zum Trans
port des zu gliilienden Gutes in u./oder innerhalb u./oder aus dem Gliihraum yer
wendet oder mityerwendet werden. — 5. gek. durch die Verwendung der gegebenen
falls aufgeheizten Gase im Kreislauf. — 6. dad. gek., daB grobkórnig eingefuhrtes 
oder zusammengebacktes Gut wahrend des Gliihens im Gliihraum durch bekannte 
Vorr. zerkleinert wird. (D. R. P . 581123 KI. 12iyom 9/1. 1932, ausg. 21/7. 1933.) D r.
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W illiam  D. W ilcox, Lawrence, Gewinnung von fe in  verleillem Kohlenstoff durch 
Zerlegen von Kohlenwasserstoffgasen. Ein m it feuerfestem Materiał ausgesetzter Rk.- 
Raum wird durch Verbrennen yon Gas auf eine Temp. von wenigstens 2000° F  er
hitzt. Im Gegenstrom zu den entweiehenden Verbrennungsgasen wird alsdann ein 
Gemisch des vergasten KW-stoffes m it Luft durch den lik.-Raum  geleitet. Der er- 
haltene C wird von den Abgasen getrennt. Will man neben dem RuB gleichzeitig ein 
fiir dio NH3-Synthese brauchbares Gemisch von H 2 u. N2 erzeugen, so wird die in den 
Rk.-Raum einzufiihrende Luftmenge entspreehend bemessen. (A. P . 1 918 362 vom 
13/8. 1930, ausg. 18/7. 1933.) D r e w s .

GodJrey L. Cabot Inc ., V. St. A., Rup. Ein kórniges Prod. von scheinbar hoher
D. erhalt man dadurch, daB man gewóhnlichen RuB unter Erhitzung, die allerdings 
nicht bis zum Oxydationspunkt getrieben werden darf, einer heftigen, Agglomerierung 
bowirkenden Bewegung aussetzt. (F. P . 748 088 vom 27/12. 1932, ausg. 28/6. 1933. 
A. Prior. 18/7. 1932.) D r e w s .

La Synthśse, Paris, ubert. von: Camille Deguide, Enghien, Kreisprozefi zur 
Gewinnung von Bariumcarbid und Acetylen. Unter AusschluB von Luft erhitzt man 
ein Gomisch yon BaC03 bzw. BaO m it Kohle in Ggw. eines unsehmelzbaren porigon 
Tragerstoffes, der gegeniiber don reagierenden Korpern inert sein muB; das Rk.-Prod. 
wird m it W. behandelt. Das C2H 2 sowie die uberschussige S i02 werden entfernt. Zum 
Riickstand gibt man neue Mengen von Kohlo u. erzeugt durch Erhitzen weitero Mengen 
von Ba-Carbid. (Can. P . 300 852 vom 14/11. 1929, ausg. 3/6. 1930.) D r e w s .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., Frankfurt a. M., Gewinnung von Nickelcarbonyl 
D as Carbonyl wird unmitteibar durch Einw. von CO oder dieses enthaltenden Gasen 
boi erhóhter Temp. u. yorzugsweise erliohtem Druck auf Ni enthaltende motahurg. 
Schwefeiprodd. gewonnen. (E. P . 394 906 vom 24/1. 1933, ausg. 27/7. 1933. D . Prior. 
3/2. 1932.) D r e w s .

H ans H arte r, Wurzburg, Herstellung von Wasserstoff oder Wassersloff-Slickstoff- 
gemischen, z. B. fiir  die Ammoniaksynlhese aus Methan oder melhanreichen Gasen in 
zwei parallel nebeneinander yerlaufenden Prozessen, 1. dad. gek., daB ein Teil des 
CH4 m it einem UberschuB an W.-Dampf in Ggw. yon aus geschmolzenem metali. Fe 
unter Zusatz von Aktivatoren hergestellten Katalysatoren in H 2 u. C02 iibergefiihrt 
wird, wahrend ein anderer Teil des CH4 m it 0 2 oder L uft in ein in der Hauptsache 
aus CO u. H2 bestehendes Red.-Gas fur die Regenerierung des im Methan-Eisen-Wasser- 
dampfprozeB yerwendeten Katalysators iibergefiihrt wird. — 2. dad. gek., daB die 
beim Rcd.-ProzeB im ersten App. entstehenden Gase zur Herst. von reinem H2 ent- 
weder zusammen m it der yorhandenen C02 oder nach ihrer Entfernung dem CH4-W.- 
Dampfgemisch im ersten App. beigemengt w'erdcn. — 3. dad. gek., daB in der H2- 
Erzeugungsperiode des Prozesses I  bei sinkender Temp. eventuell geringe Mengen an 
L uft oder 0 2 zugesetzt werden. — 4. dad. gek., daB der Oxydations- u. Red.-ProzeB 
unter Druck ausgefuhrt wird. (D. R . P. 581 986 KI. 12i vom 17/2. 1928, ausg. 5/8.
1933.) D r e w s .

M etallgesellschaft A .-G ., Frankfurt a. M., Gewinnung von Alkalisulfaten und 
Schwefel. Alkalibisutfite werden in wss. Lsg. m it S-haltigen Verbb., wie Alkalithio- 
sulfat, unter Druck erhitzt, wobei man die Temp. bis zu 200° steigern kann. Unter 
diesen Umstanden geht folgende Umsetzung vor sich:

2 N aH S03 +  Na2S20 3 =  2 Na2S 04 +  2 S +  H20 .
Das Alkalitliiosulfat kann ganz oder teilweise durch ein Gemisch von neutralem 

Alkalisulfit u. S ersetzt werden: 2 NaHSOj +  Na2S 03 +  S =  2 Na2S 04 +  2 S +  H20 . 
Der bei der Rk. entstandene S wird aus dem Autoklayen, yorzugsweise in noeh fl. 
Form, entfernt. (E. P . 394 646 vom 23/9. 19 $ , ausg. 27/7. 1933. D . Prior. 27/1.
1931.) D r e w s .

La Synthćse, Paris, ubert. von: Camille Deguide, Enghien, Kreisproze/i zur 
Gewinnung von Alkalicarbonaten. Ba-Silicat wird dureh W. u. Alkalisulfat zers. Das 
hierbei erhaltene Rk.-Gemisch wird m it C02 behandelt. Der Carbonatisierungsriick- 
stand, bestehend aus S i02 u. B aS04, wird durch Calcinieren in Ba-Silicat iibergefiihrt. 
(Can. P . 300 853 vom 14/11. 1929, ausg. 3/6. 1930.) D r e w s .

Cosmic A rts, Inc ., New York, ubert. von: A rthu r Lam bert, New York, Ge-
winnung von Kaliumsalzen. KCl-haltige Mineralien u. Caliehe werden getrennt m it W. 
behandelt. Hierauf werden die so erhaltenen Fil. gemischt. Das Gemisch wird der 
partiellcn Yerdampfung unterworfen, wobei der entstandene N d . abgetrennt wird. Aus
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der Lsg. wird K N 03 durch Krystallisation erhalten. (A. P. 1 915 428 vom 24/9. 1925,
ausg. 27/6. 1933.) ' D r e w s .

W ilhelm  Steudem ann, Altenburg, Trennung von Natronsalpeler und Ammon- 
chlorid aus beide Salze enthaltenden, yorzugsweise bei der Umsetzung von NH4N 0 3 
mit NaCl erhaltenen Lsgg., dad. gek., daB die boi hóherer Temp.- an N aN 03 gesatt. 
Lsg. so weit abgekuhlt wird, ais der Bodenkorper keine wesentliehen Mengen NH4C1 
aufnimmt,. worauf die nach Abtronnung des N aN 03 verbleibende Mutterlauge mit 
solehen Mengen W. versetzt wird, daB bei der darauffolgenden weiteren Abkiihlung 
zwecks Abscheidung des NH4C1 die in der Lauge noch vorhandenen Mengen N aN 03 
weitgehend in Lsg. bleiben. — 3 weitere Anspriiche. (D. R . P . 579 113 KI. 121 vom 
29/7. 1931, ausg. 21/6. 1933.) D r e w s .

H ardy M etallurgical Co., V. St. A., iibert. von: Charles H ardy, Pelham Manor, 
New York, Verfahren zum Schiitzen von Calcium gegen die Einwirkung der Atmosphare. 
Das Metali wird m it einer Mischung aus Bienenwachs u. Paraffin iiberzogen. (A. P. 
1915 788 vom 22/1. 1931, ausg. 27/6. 1933.) G e i s z l e r .

Dolom ite Inc ., ubert. von: W illiam  K oehler, Cleveland, Gewinnung ton Mag- 
nesiumoxyd. Zu A. P. 1 893 047; C. 1933. I. 1829 ist nachzutragen, daB zu dem zu 
calcinierendcn Gemisch von MgC03 u. CaC03 an Stelle von NH4C1 MgCl2 zugesetzt 
wird. Das entstandene CaCI, wird ausgelaugt. Ein durch Caloinieren eines anderen 
Teiles des Dolomites erhaltenes Gemisch von MgO u. CaO wird m it der zuvor erhaltenen 
CaCl2-Lsg. sowie m it dem gleichfalls zuvor gewonnenem CO„ behandelt, so daB CaC03
u. MgCl, entstchen. Letzteres wird dann in der 1. Verf.-Stufo mit dem Rohdolomit 
calciniert. (Can. P P . 302096 u. 302097 vom 5/2. 1930, ausg. 15/7. 1930.) D r e w s .

Francis M itchell Mc Clenahan, Monmouth, Gewinnung von Tonerde. Al-haltiges 
Silicat wird m it einer NH4F-Lsg. digeriert, wobei ein aus Al-NH.,-Fluorid bestehender 
Riickstand erhalten wird. Dieser wird zwecks Verfltichtigung der NH4-Fluoride er- 
hitzt u. hicrauf mit einer Lsg. von H2S 04 u. (NH4)2SO.t in W. digeriert, bis noch vor- 
handene Fluoride beseitigt sind. Das Endprod. wird calciniert. (A. P . 1 918 923 
vom 31/10. 1929, ausg. 18/7. 1933.) D r e w s .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, iibert. von: L inn  B radley, Montelair, 
und Edw ard P. Mc Keefe, Plattaburg, Gewinnung von reiner Tonerde. Die Al-haltigen 
Ausgangsstoffe werden m it der wss. Lsg. einer Saure behandelt, die mit Ca u. Al n., 
in W. 1. Salze bildet, z. B. m it HC1. Nachdem die Lsg. vom Riickstand getrennt ist, 
wird sie mit einer Ca-Verb. behandelt, die eine bas. Al-Verb. zu fallen vermag, z. B. 
mit CaC03. Die yon der erhaltenen Lsg. getrennte Al-Verb. wird mit NaOH zu 
Aluminat gel. Die Lsg. wird von etwa Ungel. getrennt u. auf reinc Tonerde ver- 
arbeitet. (A. P . 1918  735 vom 29/8. 1929, ausg. 18/7. 1933.) D r e w s .

Lonza E lek triz ita tsw erke und  chem ische F abriken  A.-G ., Schweiz, Iler- 
stellung von kieselsaurearmer Tonerde. Die ais Ausgangsmaterial dienenden Erdalkali- 
aluminate werden bei einer Temp. von ca. 90° unter Riihren m it einer 8—ll° /0ig. Lsg. 
von Na2C03 behandelt. Nach ca. 1,5 Stdn. gibt man Kalkmilch hinzu, wobei unter 
Riihren die Temp. von 90° eingehalten wird. Nach 0,5 Stdn. wird filtriert; dio Ton
erde wird aus der Na-Aluminatlsg. m it C02 ausgefallt. Die Menge des zugesetzten 
Kalkes iibersteigt die Merige des nicht umgesetzten Na2C03 um mindestens das 12 fache. 
Z. B. benutzt man je cbm Lsg. 6—17,5 kg CaO. (F. P . 748 295 vom 9/11. 1932, ausg. 
1/7. 1933. D. Prior. 23/11. 1931.) D r e w s .

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
Edw ard Schram m , Zehn Jahre Fortschritt in der Industrie der weifien Keramik. 

(Ceram. Ind. 21. 22—24. Juli 1933. Buffalo, N. Y., Onondaga Pottery Co.) SCHIUS.
R. S taufer und K. K onopicky, Verfaliren zur Enteisenung keramischer Rohstoffe. 

(Vgl. C. 1933. I .  1830.) Das Verf. der A l t e r r a  A k t . -Ges. m it einem Gemisch von 
H2S04 u. FeS04 wird beschrieben, welches eine wesentlich gesteigertere Angriffskraft auf 
Fe-Oxyde besitzt ais H2S04 allein. Die Losungsgeschwindigkeit steigt mit wachsender 
Konz. an FeS 04 stetig an. Dio Verss. ergaben, daB man die zur Bindung des Fe-0.xyds 
in dem zu reinigenden Gut theoret. erforderliche Menge H 2S04 zugrunde legen muB
u. auf 1 Mol. dieser Saure mindestens etwa 1 Mol. FeS04 zusetzen soli, um ein wirksames 
Losungsgemisch zu erhalten. Dio Erhohung der Wrkg. kann durch Bldg. komplexer 
Verbb. mit Ferro- u. Ferrisalzen erklart werden. Das behandelte Gut muB nach der 
Enteisenung noch von den swl. Erdalkaliverbb. (Ca) befreit werden. Die Reste des
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Lósungsgcmischcs lassen sich dureh Auswaschen leiclit- entfernen. Die Lóslichkeit des 
F eS 04 wird dureh Ggw. von Fe2(S04)3 stark erhóht. Die Abfallsiiure kann nach dem 
ArbeitsprozeB regeneriert werden, indem dureh Red. (z. B. mit schwefliger Saure) der 
vom Ferrisalz in Lsg. gehaltene Anteil an Ferrosalz ausfiillt. (Keram. Rdsch. Kunst- 
keramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 324—25. 22/6. 1933.) S c h u s t e r i u s .

H. R. S tra igh t, Entluftung von Kórpern aus steifem Ton ohne Anicendung der 
Vakuummełhode. Es wird ein neues System von Messern bei Massenknetmaschinen 
beschrieben, dureh die ein Einarbeiten von Luft in die M. vermieden wird. (J .  Amer. 
ceram. Soc. 16- 251-—55. 1933. Adel, Iowa, Refractories J . 9. 279—80. S c h u s t r i u s .

Joseph A. M artz, Eutektische Untersuchung iiber Kalk-Kali-Natronfcldspat. 
Fiir diese Unters. wurden canad. Kalifeldspat (12,76% Iv20 , 2,43% Na20), Maryland 
Natronfcldspat (10,72% Na20 , 0,30% K20) u. ais dritte Komponente dieses ternaren 
Systems Nord-Carolina-Kalknatronfeldspat (4,98% CaO, 7,95% Na20) in handels- 
iiblicher Beschaffenheit verwandt. Die Vers.-Kegel wurden dureh Standardkegcl nach 
ORTON kontrolliert. Es werden zwei Temp.-Diagramme fur den Beginn der Erweichung
u. die vollendete Erweichung der Vers.-Kegel angegeben. Die iiischung 30% K ali
feldspat, 60% Natronfcldspat u. 10% Kalknatronfeldspat ha t die niedrigste Erwei- 
ehungstemp. zwischen Kegel 5 u. 6. Fiir weitere Angaben muB auf die Diagramme 
Y erw iesen  werden. (J . Amer. ceram. Soc. 16. 299—304. Juli 1933. Columbus, Ohio, 
Univ., Dep. of ccramic Engin.) SCHUSTERIUS.

A. B. Helbig, Der Windsichter. (Vgl. C. 1933. II . 1236.) Der W indsichtcr — 
erfunden Y on MOODY u. M u m f o r d  — u. seine Leistungsfahigkeit werden kurz cr- 
lautert. (Cement, Cement Manuf. 6. 233—35. Juli 1933.) E l s n e r  v. G r o n o w .

P au l Schachtschabel, Bildungsmóglichkeiten der Verbindungen des CaSOĄ bei 
der Zcmenlmahlung. Gefallter Gips m it einem W.-Geh. von 20,80% verliert inner- 
halb 23 Tagen bei 45° iiber P 2Os 19,96% W. Das Róntgendiagramm des Entwasserungs- 
prod. stim m t m it dem des Hemihydrats ubercin. Bei gleichen Vers.-Bedingungen, 
aber bei 110 u. 165° (Vers.-Dauer 2 Monate) war der Restwassergeh. 0,7 bzw. 0,3%. 
Da also selbst bei langem Erhitzen bei 165° die Bldg. von Anhydrit nieht stattfindet, so 
kommt infolge der Erwarmung in Zementmiihlen nur die Bldg. von Halbhydrat u. 1. 
Anhydrit in Frage. Der 1. Anhydrit ist ais ein mehr oder weniger entwassertes H alb
hydrat anzusprechen. Die Temp. in den Verbundmiihlen steigt bei der sehr feinen 
Mahlung friihhochfester Zemente bis auf 120—130°. Die Dehydratisierung des Gipses 
bewirkt haufig Schnellbinden. (Zement 22. 45—49.26/1. 1933.) E l s n e r  V. G r o n o w .

A. G uttm ann und F . Grille, Zemenłtechnisehe Bedeulung und Feinbau des Tri- 
calciumsilicats. (Vgl. C. 1933. I. 3614.) Unterschiede zwischen Mischung u. Brand 
von 3CaO • A120 3 u . 3CaO • SiO. waren nieht festzustellen. Unter bestimmten Umstanden 
vermógcn bcide Verbb. ihre hydraul. Eigg. nieht nur zu addieren, sondem dariiber 
hinaus wesentlich zu steigern. Die Unters. einer Sehlacke des offenen Herdprozesses 
(SlEM E N S-M A R T IN -V erf.) zeigt, daB 3CaO • Si02 schon unter 1300° freien Kalk abspaltet, 
wie auch schon C a r l s o n  feststellte. Die Krystallform von 3CaO ■ Si02 wurde erm ittelt. 
Die Form ist begrenzt von der Basis (0001) u. 2 Rhomboedern. Achsenverhaltnis 
c : a =  3,560 ±  0,006. Hexagonale Krystalle, Atzfigurcn auf der Basis, dureh feuchte 
Luft erzeugt. Spaltbarkeit parallel der Basis. Die Kantenlangen der hexagonalen 
Elementarzelle des 3CaO • SiO, ergeben sich zu a  =  7,0 u. e =  25,0 A. In dieser Zelle 
befinden sich 9 Formeleinheiten Ca3Si05. Die Anschauungen von F o r s e n  iiber die 
Struktur Yon 3CaO • SiO, werden abgelehnt. Der Alit ist ais prakt. reines 3CaO • S i02 
aufzufassen, das nach B u s s e s i  u. S cH W IET E  in geringer Menge andere Stoffe auf- 
nehmen kann. (Zement 22 . 383—88. 402—05. 20/7. 1933.) E l s n e r  V. G r o n o w .

W illiam  N. Lacey, Die. Veranderungen beim Brennen ron Portlandzement. Aus 
einem 102 FuB langen Zementdrehrohrofen werden wahrend des Betriebs an 12 Stellen 
Proben genommen u. die zu diesem Zweck benutzten Vorr. beschrieben. An den so 
entnommenen Proben wurden Gluhverlust, C02, W. u. freier Kalk bestimmt u. in 
Abhangigkeit von der Entfemung der Probenahmestellen von dem Ofenende graph. 
dargestellt. (Pit and Quarry 26. Nr. 1. 37—38. 40. Ju li 1933. Gates Chemical Labo- 
ratory, Californ. Inst. of Technol.) E l s n e r  V. G r o n o w .

K arl E. D orsch, Die Erharlung und Korrosion von Zement. VI. (V. Ygl. C. 1933.
II. 763.) An 3-em-Wiirfeln sechs verschiedener Zemente wird bei 18° der EinfluB 
folgender aggressiver Lsgg. erm ittelt: (NH,)2S04, Na2S 04, MgS04, CaS04, MgCl2. 
Die Unters. wird erganzt dureh Abbildungen der korrodierten Proben u. krystallinen 
Neubldgg. SchlieBlich wird die CaO-Lóslichkeit Yon Zementproben in reinem u. dest. W.
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verglichcn (Vcrs.-Daucr 70 Wochcn). Dio Zers. von Portlandzemcnt in CO|-Jialtigem W. 
geht in folgender Weise vor sich. Zunachst wird CaC03 gebildet, dann Ca(HC03)2. 
Darauf reagiort das Bicarbonat in tiefcren Schichtcn m it freiem Kalk:

Ca(HC03)2 +  Ca(OH)2 =  2CaC03 +  2H20  
Das CaGOj reagiert dann in immcr tiefcren Schichtcn der Zemcntprobe weiter mit CO., 
unter Bldg. von Bicarbonat. So ist die liohe Kalklóalichkeit C02-haltigon Wassers 
verstandlich. (Cement, Cement Manuf. 6. 271—85. Aug. 1933. Karlsruhe, Baden, 
Techn. Hochsch.) ELSN ER V. G r o n o w .

— , Kiinstlicher Zcmentkalk mit Kolilenasche. Dic chem. Analyse einer Flugascho
u. einer Hochofcnschlacke werden miteinander verglichen. Stellt man einen kiinst- 
lichen Zcmentkalk durch Vermahlen von 80% Kalk m it 20% Aschc bzw. Schlacke her, 
so sind Fiille móglich, in denen die Festigkeiten der Mortclmischungcn 1: 3 mit Schlacko 
hinter denen m it Aschc zuriickbleiben. (Tonind.-Ztg. 57. 86. 26/1. 1933. Berlin, 
Chem. Lab. f. Tonindustric.) E l s n e r  v . G r o n o w .

— , Regeln fiir  die Ausfiihntng von Gemduer, Beton und armiertem Beton. Fiir die
Herst. von ftlórteln m it Kalk u. Zement werden die Zuss. fiir verschiedenc Verwendungs- 
zwecke mitgeteilt. Ratschlage fiir den Einbau folgen. (J. Usines Gaz 57- 246—50. 
5/6. 1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .

— , Einflufl von Zuckcr auf M ortd. Bcricht iiber Unterss. von J. Basso 01iver, 
in denen der bekannte EinfluB von Zuckcr auf die Festigkcit von Kalkmorteln durch 
Bldg. von Calciumsaccharat bestatigt wird. (Cement, Cement Manuf. 6. 259—61. 
Aug. 1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .

W. A. Rosow, Gepre/ila Baustoffe aus organischen Rohniatcrialien. Riickblick auf 
Fabrikation von Insulit u. anderen organ. Baustoffen. (Russ.-dtsch. Nachr. Wiss. 
Techn. [russ.: Russko-germanski Westnik Nauki i Techniki] 1932. Nr. 5/6. 87 
bis 92.) S c h ó n f e l d .

— , Das Aluminium ais Warmeschutz. Beschreibung des Alfolverf., das auf der 
Verwendung diinnster Al-Folien ais Warmeisolierstoff beruht. (G. Chimici 27. 133—34. 
April 1933.) H e l l r i e g e l .

E. W. Reed-Lewis, Die Festigkeitsproben von Zement erfordem eine Anderung 
der Metlioden. Die Druckfestigkeit von Zementen ist m it der Zugfestigkeit durch eine 
ąuadrat. Gleichung vcrbunden, im allgemeinen braucht also nur die eine von boiden 
Proben bei einem Zement durchgefuhrt zu werden, wenn dic Form dieser Gleichung 
bereits friiher crm ittelt wurde. — Fiir einen gewohnlichcn Portlandzemcnt wurde 
eine lineare Abhangigkeit der Druckfestigkeit vom Zement: W.-Vcrhaltnis fiir ver- 
schicden lange gelagerte Proben gefunden. Vorschlagc fur eine neue Zementpriif- 
methode folgen (P.G.S.-test). (Concrete, Cement Jlill Edit. 41. Nr. 8. 26—29. Aug. 1933. 
Detroit, Mich., The Super Cement Co.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Norman S. Boulton, Durch Temperaturgefalle rerursachte Spannungen in Maueni 
und ebenen Platten. Rechner. Behandlung des in der Uberschrift angegebenen Problems. 
(Philos. Mag. J. Sci. [7] 16. 145.—63. Ju li 1933. Newcastle-upon-Tyne, Armstrong 
College.) E i s e n s c i i i t z .

Emil Ernest Noyotny, Philadelphia, V. St. A., Ilerslellung von Schleifkórpcrn. 
Die nach dem Verf. des A. P. 1767696; C. 1930. II . 3866 bzw. des A. P. 1S49109;
C. 1932. I . 3118 aus Resorcin u. CH.,0 hergestellten Harze werden, gegebenenfalls 
in Ggw. eines Weichmachungsmittels, mit Schleifkórnern vermischt. Dann wird ge- 
formt u. gehartet. (E. P. 393 253 vom 27/8. 1931, Auszug veróff. 29/6. 1933. A. Prior. 
12/6. 1931.) N o u v e l .

General Electric Co., iibert. von: Harry C. RohlJs, New York, Verbundglas 
bei dem man ais Zwischenscliicht ein biegsamcs Alkydliarz aus einer mehrbas. Saurc, 
einem Alkohol m it 3 u. mehr OH-Gruppen, einem zweiwertigen Alkohol u. einer 
zweibas. aliphat. Saurc, z. B. aus Phthalsaureanhydrid, Glycerin, Glykol u. Bcrn- 
steinsaure verwendet. (A. P. 1899 588 vom 18/1. 1930_, ausg. 28/2. 1933.) P a n k ó w .

Giovanni Fuschi, Castelli-Teramo, und Maurizio Korach, Bologna, Italien, 
Verfahren beim Brennen von unglasiertem Porzellan. Um zu verliindern, daB die Por- 
zellangegenstande, wenn sie im Ofen einander beriihren, aneinander haften, u. um zu 
ermóglichen, daB die Gegenstandc im Ofen auch ubereinandergestapelt worden konnen, 
werden sie mit einer nicht haftenden Mischung von feuerfesten, klebonden Massen, z. B. 
mit einer Mischung aus 40% Alaun, 55% gebranntem Kaolin u. 5%  Destrin, bestrichen. 
(A. P. 1 917 964 vom 9/10. 1930, ausg. 11/7. 1933.) H e i n r i c h s .
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Didier-Werke Akt.-Ges., Berlin-Wilmersdorf, iibert. von: Hugo Ackermanu, 
Bonn a. Rh., Herstdlung von keramischen Produklen. Zur Herst. yon feuerfesten kcram. 
Prodd. wird zerkleinertes, nicht piast. Rohraatcrial, wie Schamotte, sehwach gebrannter 
Ton, Schicfer oder Schieferton, Quar7,, Quarzit, Korund, Sillimanit, Cyanit, Bauxit, 
Siliciumcarbid, Dolomit, Chromerz, Zirkon, Zirkonerde, seltene Erden, Graphit, oder 
nach dem Brennen porenbildende organ. Stoffe, Sagemehl, Kohle, Koks, Torf, mit 
gemahlcnem Rohton, W. u. einem auf den Rohton yerfliissigend wirkenden Stoff, 
wde kaust. Alkalien, Soda, Pottasche, Wasserglas, Borax, Huminsauren, auch unter 
Beimisehung von Schutzkolloidcn, gemischt, geformt u. gebrannt. (A. P. 1 917 181 
vom 31/3. 1932, ausg. 4/7. 1933.) H e i n r i c h s .

California Portland Cement Comp., Los Angeles, iibert. yon: Louis A. Dahl 
und Wilson C. Hanna, Colton, California, V. St. A., Herstdlung von Zement. Das 
Rohmaterial, dessen Hauptbcstandteilo Kalk, Kieselsaure, Tonerde u. Eisenoxyd 
bilden u. dem noch aus dem Zementofen abgezogener Zementstaub beigemischt ist, 
wird bis zum beginnenden Schmelzen erhitzt. Dio so erhaltenen Klinker enthalten 
Kalk im UberschuB. Sie werden m it n. Portlandzement, der ycrhaltnismaBig kalk- 
arm ist, gemischt u. erneut gebrannt. Der fertige Zement soli holie Anfangsfestigkeit 
ergeben u. dabei n. Abbindezeit erfordern. (A. P. 1 916 716 vom 8/1. 1932, ausg. 
4/7. 1933.) H e i n r i c h s .

N. V. Hollandsche Fabricage Onderneming, Amsterdam, Herstdlung ton bc- 
sonders widerslandsfahigen OberflacJiendeckschicliten auf Betonkorpern, z. B. Beton- 
straBen. Es wird der etwa 5—20 mm starken Deckschicht kórniges Ferrosilicium, 
das ungefahr 25% Si enthalt, beigemischt, u. zwar wird z. B. 1 Raumteil Ferro
silicium m it anderem Fiillstoff, 1 Raumteil Zement u. '/.,—’/, Raumteil Sand trocken 
gemischt u. m it W. angemacht. (Holi. P. 29 648 vom 15/6. 1928, ausg. 15/4.
1933.) H e i n r i c h s .

Soc. An. Cartiere Giacomo Bosso und Nicolo Silvestrini, Turin, Italien, Vcr- 
fahren zur Herstdlung yon Wand- oder Deckenbekleidungsmaterial o. dgl. aus Cellulose- 
fasem . Der Faserbrei m it reichlich W. wird auf dcm Siebe der Papiermaschine starken 
Vibrationen unterworfen, um die Fasern verschieden dick an einzelnen Stellen ais Adern 
oder Flecken abzulagern. Dann wird die Faserschicht ais Folie oder P latte  in eine Lsg., 
z. B . aus 100 1 W., 25 kg Gelatine, 100—500 g N a2Si03 u. 200 g Aluminiumsulfat ge- 
taucht u. etwa 24 Stdn. darin belassen. SchlieBlich werden die P latten o. dgl. m it Form
aldehyd in Ggw. von Kaliumchromat u. Weichmachungsmitteln gehartet. (E. P. 
392 693 vom 29/2. 1932, Auszug vcroff. 15/6. 1933. F. Prior. 16/11. 1931.) B r a u n s .

R. Guastavino Comp., New York, iibert. yon: Rafael Guastavino, Bay Shore, 
New York, Schallisolierender Baukorper. Gekomtes, kielselsaurehaltiges Materiał, wie 
Quarz, Feldspat, Sand, wird m it einem FluBmittel, z. B. Borsiiure, Borax, Kalk, 
Bleioxyd oder -carbonat, gemischt u. auf eine Temp. von etwa 900—1200° erhitzt. 
Dabei yerbindet das FluBmittel die Materialkórner nur an ihren Beriihrungsstellen, u. 
es entsteht ein Kórper von porigem Gefiige. (A. P. 1 917 112 vom 17/1. 1929, ausg. 
4/7. 1933.) H e i n r i c h s .

Duncan C. Mc Arthur, Dauphin, Canada; Isoliermalerial, bestehend aus einem 
Gemisch von Torfstreu u. gebranntem Gips. Das Prod. wird m it W. zu einer Pastę an- 
geruhrt. (Can. P. 300 716 vom 12/2. 1929, ausg. 3/6. 1930.) M . F. M u l l e r .

Florus Bierling, Leipzig, Herstdlung von Kunststeinplatten mil glasierter farbiger 
Decklage. Portlandzement, feiner Steinstaub, Asbeststaub oder Carborundum u. ein 
Farbstoff werden in trockenem Zustand gemischt. Unter Zusatz von W., einem Dich- 
tungsm ittel u. etwa 5— 10% Salzsaurc wird ein Mórtel der gewunschten Konsistenz 
gebildet. Das Dichtungsmittel kann z. B. fl. Leinol, Ammoniak u. Tragant enthalten. 
Die fertige M. wird in verhaltnismaBig diinner Schicht in eine Form m it glattem, bei- 
spielsweise aus Glas bestehendem Boden eingefiillt. Auf diese die Decklage bildende 
Schicht wird dann sogleich ein den eigentlichen Steinkórper bildender Beton in iiblicher 
Zus., z. B. aus Sand, Asbestfasem u. W., aufgebracht. Die fertige P latte wird auf 
der glasierten AuBenseite noch zum Schutz gegen Beschadigungen auf dem Transport 
m it einem Anstrich aus Gelatine, Leim oder einer anderen wasserlóslichen M. yersehen. 
(A .P . 1916 034 vom 19/12. 1931, ausg. 27/6. 1933. D. Prior. 29/12. 1930.) H e i n r .

Dalton G. Miller and Philip W. Manson, Laboratory and field tests of eonerete exposed to
the action o f  sulphato waters. W ashington: Gov’t Pr. Off., Sup’t of Doc. 1933.
(SOS.). 8°. pap., 10.
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Luigi Santarella, Prontuario del cemento armato. P ati o formuła per rendere piii spedito lo
studio od il controllo dei progetti di massima nellc strutture piii comuni. 4. ed. ampl.
cd agg. Milano: U. Hoepli 1933. (XV, 302 S.) 24°. L. 16.50.

VII. A grikulturchem ie. Dungem ittel. Boden.
Ch. Brioux und Edg. Jouis, Dungewirkung von Magnesia. Erganzender Bericht. 

(Vgl. C. 1932. II. 1062.) MgO wird vor allem in den Blattern abgelagert, wahrend 
Wurzeln u. Samen kaum speichern. Dies ist physiolog. wichtig bei der K ultur von Blatt- 
gemiisen. MgO-Dungung erreieht in bezug auf Nahrstoffmobilisation bei weitem nicht 
die Wrkg. des CaO. (Ann. agronom. 3. 310—22. Mai/Juni 1933.) G r im m E.

W. Meimberg, „Beitrage zur Frage des Nahrstoffverhaltnisses im Nitrophoska von 
Dr. L. Schmitt, Darmstadt". (Vgl. C. 1933. I. 2738.) Die aus den Versuchsergebnissen 
gezogcnen Scblusse halten einer Kritik nicht stand, da alle Nahrstoffe in zu hohen 
Gaben verabfo!gt wurden, die in der Praxis nicht moglich sind. So entspricht z. B. 
die niedrigste P20 5-Gabe (0,8 g), welche ein GefaB mit 314 qcm Bodcnoberflache er- 
hiilt, einer Superphosphatgabe von 14,2 dz/ha. Dies bedeutet, daB hiermit nach den 
Ertragstafeln yon M lTSCHERLICH bereits 97% des iiberhaupt moglichen Hóchst- 
ertrages erzielt werden, so dafi eine weitere Erhohung der P 2Os-Gabe nur noch gering- 
fiigige Ertragssteigerungen bringen kann, die innerhalb der Fehlergrenzen liegen. Bei 
Zugrundelegung des Nahrstoffbediirfnisses der meisten ostpreuflischen Boden muB 
das Verhiiltnis N : P  bei 1: 3 oder 1: 2 liegen. (Fortschr. d. Landwirtsch. 8. 101—02. 
1/3. 1933. Instcrburg.) W. S c h u l t z e .

W. Kleberger und H. Rudorf, Beitrag zur statischen Festslellung des auf Grund 
des Nahrstoffgehaltes berechneten Nahrstoffenlzuges der Leguminosen. Der Niihrstoff- 
entzug durch Kleearten, Leguminosen u. Gramineen wird mitcinander verglichen. Der 
von O riT Z  u. R a t h s a c k , die hierbei abweichende Ergebnisse erhalten haben, ver- 
tretene Standpunlct (vgl. C. 1932. I I . 2227), die Berechnung des Nahrstoffentzuges 
auf Grund des durch Topfyerss. erhaltenen Nahrstoffgeh. der Ernte vornehmen zu 
kónnen, wird abgelehnt, da dies nur auf Grund langjahriger Feldverss. moglich ist. 
Ferner wird den Genannten gegenuber die Behauptung aufrechterhalten, daB Legu- 
minosen die Kalirohsalze recht gut ausnutzen konnen. (Ernahrg. d. Pflanze 29. 241—44. 
279. 15/7. 1933. GieBen, Univ.) L trrH E R .

G. Barbier, Beobachtungen iiber das Diingergleichgewicht. Das Diingergleich- 
gewicht ist bei gleicher Dungungsart niemals konstant, sondern abhangig von der 
Bodenkultur u. der Kulturpflanze. (Ann. agronom. 3. 333—43. Mai/Juni 1933. 
Versailles.) G r i m m e .

N. H. Taylor, Bodenbildung in milkanischen Aschenlagern. I. Die vulkan. Aschcn- 
lager im nórdlichen Kingdistrikte bestehen aus Al-reichen Mineralien, vor allem Kaolinit, 
Al20 3-2 S i02-2 H20  u . Gibbsit, Al20 3-3 H.O. Die rhyolit. Aschcn gehen bei der Boden
bildung in Podsol, die andesit. in Laterit uber. (New Zealand J. Sci. Technol. 14. 
193—202. Febr. 1933. Wellington.) G r im m e .

N. H. Taylor, Bodenbildung in  milkanischen Aschenlagern. I I . (I. vgl. vorst. 
Ref.) Beschreibung typ. Verwitterungsprodd. nebst ihrer chem. Analyse. (New Zea
land J . Sci. Technol. 14. 338—52. Juni 1933. Wellington.) G r i m m e .

Raymond Chaminade, Einwirkung von Kalk auf den Boden und Berichligung 
seines Sauregehaltes. (Vgl. C. 1933. II. 927.) Entsauerungsverss. m it Kalkwasser, 
Ca(OH)2 u. CaC03 zeigten, daB nach theoret. Gabe zunachst Neutralisation eintrat, 
daB aber nach kurzer Zeit wieder ein gewisser Sauregrad bemerkbar wird, hervor- 
gerufen durch Festlegung von CaO durch andere Bodenkomponenten. Zur Neutrali
sation muB deshalb mit einem gewissen CaO-t)berschuB gearbeitet werden. (Ann. 
agronom. 3. 453—77. Juli/Aug. 1933. Versailles.) G r i m m e .

O. Engels, Uber den Einflufi verschieden slarker Kalkgaben au f die Lóslichkeits- 
verhaltnisse der Phosphorsdure in sauren Boden. Durch Zusatz von verschieden hohen 
Kalkgaben zu 6 Boden von pn =  4,0— 4,8 tra t eine Zunahme der 1. P 20 5 (nach N e u -  
B a u e r ) ein, die bei humosem Lehm u. stark saurem Tonboden am groBten war. Ais 
Erklarung wird angenommen, daB die P20 5 in sauren Boden an wl. Fe- u. Al-Phosphate 
gebunden ist, u. durch den Kalk in eine 11., den Pflanzenwurzeln zuganglichere Form 
u b e rg cfu h rt wird. T ro tz  dieser Ergebnisse b le ib t die NEUBAUER-M ethode fiir solche 
Boden brauchbar, da m it dieser nur die zurzeit der Unters. im Boden befindliche wurzel-
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losliche, aber nicht dic Gesamt-P20 5 festgestellt werden soU. (Z. Pflanzenernahrg. 
Diing. Bodenkunde. Abt. A. 30. 312 — 19. 1933. Spoyer, Landw. Kreisyers.- 
Stat.) LUTHER.

Lebrun und Radet, Die Sticksloffreserven des Bodens und ilire Mobilisierung in 
den Kalkbóden der Champagne. Bei gunstigen Bedingungen (Luftung, Feuchtigkeit, 
Warnie) geht dio Nitrifikation ziemlich energ. vor sich. Zusatz von Śalzlsgg. wirkte 
hierbei nicht fordemd, desgleichen nicht solcher von P20 5-, CaO- u. MgO-Diingern. 
Dagegen wirkte C02-gcsatt. W. sehr giinstig. Blutmehl u. Hornmchl werden so sehnell 
nitrifiziert, daB ihre Gabe im Herbste zu N-Verlusten fiihrcn muB. (Ann. agronom.
3. 478—91. Juli/Aug. 1933. Chalons-sur-Marne.) G r im m e .

W. Newton, R. J. Hastings und J. E. Bosher, Sterilisierung von Narzissen- 
zwiebeln durch Eintauchen in Silbemitrat-Kaliumcyanidldsung im Vakuum. Eine Vakuuni- 
behandlung m it einer Lsg. von 0,05°/o AgN03 u. 0,15% HCN vemichtete in Narzissen- 
zwiebeln Nematoden u. Fliegenlarycn so gut wie vollstiindig. (Canad. J . Rcs. 9. 31 
bis 36. Ju li 1933. Saanicliton [Can.].) Gr im m e .

W. Newton, R. J. Hastings und J. E. Bosher, Sympiome von Nematodenbefa.il 
an Gerste ais Mittel zur Beslimmung der Wirksamkeit von Chemikalien zur Abtotung 
von Tylenclius Dipsaci Kulin. (Vgl. vorst. Ref.) Die Vcrss. wurden durehgefuhrt mit 
Gerstenkeimlingen, ais Infektionsmaterial dienten m it dem betreffenden Mittel be- 
handelte, urspriinglich m it Nematoden befallenc Narzissenzwiebeln. Im  Original 
Naheres iiber dic Anordnung des Vers. u. in Tabellen die Wirksamkeit von 100 ver- 
schiedenen Chemikalien in Konzz. von 2,0—1,0-—0,5%. (Canad. J . Res. 9. 37—42. 
Juli 1933. Saanichton [Can.],) G r im m e .

Max Hessenland, Fritz Fromm und Lę.o Saalmann, Uber die Anioendung von 
Chloraten zur Unkrautcertilgung. IV. Mitt. Uber chloridlialtige Chloratlósungen. (III. 
vgl. C. 1 9 3 3 . I. 1340.) Die Verss. ergaben, daB die Brennbarkeit chlorathaltiger Ge- 
webe durch einen Chloridzusatz herabgesetzt wird. Hierdurch wird die Wrkg. auf 
das Unkraut kaum herabgesetzt. Zu bemerken ist jedoeh, daB schon ein Zusatz von 
2%  Chlorid geniigt, um die Korrosionswrkg. der Lsg. gegen Stalli, Messing, Cu u. Zn merk- 
lich zu erhóhcn. (Chemiker-Ztg. 57. 641—43. 16/8. 1933. Kónigsbcrg i. Pr.) G r im m e .

A. S. Crafts, Die Verwendung von Arsenverbindungcn zur Bekampfung von tief- 
wurzclnden, perennierenden Unkrautern. 4 Teilo As20 3 werden m it 1 Teil NaOH u.
5 Teilen W. gel. Von dieser Standardslsg. wird zum Gebraueh 1 Teil m it 100 Teilen 
W. verd. u. m it 5 Teilen konz. H2SO, angesauert u. zum Besprengen benutzt. (Hilgardia
7. 361—72. April 1933.) G r im m e .

C. French und R. T. M. Pescott, Hausinsekten und ihre Bekampfung. Sammel- 
bericht iiber die wichtigsten Spritz- u. Rtiuchermittel. (J. Dep. Agric. Victoria, 
Australia 31 . 348—52. Juli 1933.) Gr im m e .

— , Uber die pulierisierbaren Insektenvertilgungsmitłel. Besprochen werden: Quassin 
aus Quassiaholz, Rotenon aus Derriswurzel, Pyrethrine, Nicotin sowie die neueren 
Prodd. Butyl-, Isoamyl- u. Allylformiat, 2-Methoxybenzoesaure (I. G.), Chloride des 
01eyloxyiithylpyridins u. 01eyloxymethylnicotins (ClBA). (G. Chimici 27. 263—67. 
Juli 1933.) H e l l r ie g e l .

F. W. Wolff, p-Dichlorbenzol ais Insektizid und Geruchsierbcsserer. Sammel- 
bericht. (Soap 9. Nr. 7. 97. 103—05. Juli 1933.) G r im m e .

S. W. Harman, Apfelmoltenbekdmpfung. Bericht nebst Rentabilitatsberech- 
nungen iiber Verss. m it den versehiedenen Spritzmittelkombinationen. Naheres im 
Original. (Buli. New York State agric. Exp. Stat. Buli. Nr. 627. 29 Seiten. April 
1933.) _________________  . Gr im m e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Paul Lawrence Salzberg und
Euclid Wilfred Bousquet, Wilmington, V. St. A., Hersteliung von Fluorsilicaten 
aliphatischer wid heterocydischer Aminę. 2 Moll. eines Monoamins oder 1 Mol. eines 
Diamins werden m it 1 Mol. H2SiFG vereinigt. Z. B. trag t man 14,6 g n-Butylamin  
langsam in 46,9 g H2SiFR (ais 30,7%ig. Lsg.) bei 60° ein. Man entfcrnt das W. bei 
gewóhnlicher Temp. im Vakuumexsiccator iiber H2S 04 u. erhalt das Salz nach dem 
Waschen m it A. in Form yon weifien Krystallen in einer Ausbeute yon 25 g. Es ist 
11. in W-, wl. in Aceton u. A., unl. in A. u. Bzl. u. sublimiert lcicht. In  ahnlicher Weise 
werden die Fluorsilicate yon Di-n-butylamin (F. 179—184°), Tri-n-butylamin, Benzyl-
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amin, '1'ridlhanolamin, (i-Aminoathylanilin, Athylendiamin, Pyridin  (F. 154—157° 
unter Zers.), Piperidin (F. 209—217°), Chinolin (F. 156—160°), 6-Alhoxy-2-amino- 
benztliiazol u. Nicolin dargestellt. Die Verbb. dienen ais insekticide Mittel. (A. P. 
1917 463 Tom 16/10. 1930, ausg. 11/7. 1933. E. P. 391141 vom 16/10. 1931, ausg. 
18/5. 1933. A. Prior. 16/10. 1930.) N o u v e l .

Pauł-Emile Lanthier, Frankreicli, Herstellung von wasserfreieni Kupfernalrium- 
sulfat. Na2SO.| u. Cu-Oxyd werden zerkleinert u. gemisoht. Naolidem dieses Gemisch 
sehr schnefl mit 10—20°/o W. bzw. einer Lsg. von Na2SO., geknetet worden ist, formt 
man es zu Fladon oder Zylindern. Diese werden, nach schneller Erhartung an der 
Luft, bei ca. 400° der Einw. eines Gasswomes ausgesetzt, der aus S 0 2 u. wenig W.- 
Dampf besteht u. der eine Eintrittstem p. von ca. 480—540° aufweist. Das Endprod. 
hat dio Zus. CuSO.,-Na2SO,, u. dient ais Ausgangsmaterial fiir Spritzbriihen bei der 
Schddlingsbekampfung. (F. P. 747 535 vom 14/12. 1932, ausg. 19/6. 1933.) D r e w s .

Paul Lanthier, Frankreicli, Herstellung von wasserfreieni Kaliumkupfersulfał. 
Zcrkleinertcs K 2SO,, u. Cu-Oxyd werden gemisoht u. hierauf in einen Drehofen von 
passender Lange gebracht. In  diesem bewegt sich das Gemisch entgegengesetzt zu 
einom Gasstrom aus S 0 2 m it wenig W.-Dampf. Dio Temp. des Gasstromes liegt 
zwischen 400 u. 600°. Das Endprod. ha t dio Zus. CuS04-K2S 04 u. dient ais Ausgangs- 
material fiir Spritzbriihen boi der Schddlingsbekdmpfung. (F. P. 748 493 vom 5/1.

VIII. M etallurgie. M etallographie. M etallverarbeitung.
P. P. S. Chapman, Einige Phasen neuzeitlichcr Warmebehandlung. Teil I. Arten 

der Glilhófen und Grundlagen der Warmebehandlung. Drei Arten von Ofen fiir Warme- 
behandlungen von Stalli werden gcschildort, dio an sie zu stellenden Anforderungen 
aufgeziihlt u. auf dio bei der Erwarmungsgeschwindigkeit zu beachtenden Punkte, 
wie RiBgefahr infolgo ungleioher Ausdchnung u. unterschiedliche Warmeleitfahigkeit 
von einfachen u. logierten Stahlen, eingegangen. An dem Beispiel eines grofien G as- 
ofens fiir gcschweiBto Druckbehalter worden diese Punkte bosprochen. Die durch 
yerschioden schnelle Abkiihlungsgeschwindigkoit bei C-S.tahlen erroichbaren Gefiige- 
strukturon u. dereń physikal. Eigg. werden betraehtet. Ein in England entwickeltcs 
Vcrf., in Eiscnbahnschienen das wegen guter VerschleiBfcstigkeit erwunschto Sorbit- 
gefiige zu erzielen, wird beschrieben. (Iron Steel Canada 16. 67—69. Mai/Juni 1933. 
Montreal, Canadian Steel Foundries, Ltd.) GOLDBACH.

P. P. S. Chapman, Einige Phasen neuzeitlichcr Warmebehandlung. Teil II. 
Wdrmebehandlungsverfahren und Anwendungsbeispiele fiir gewóhnliche und legierte Stdhle. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Die Begi-iffo Anlasson, Normalisieren, Abschreckon u. Spheroidi- 
sieren werden erlautert u. dio von der A.S.T.M. fiir die einzolnen Behandlungsarten 
ompfohlonen Tempp. angegoben. An versohiedenen Stahlarten wird der EinfluB der 
Behandlungsart auf das Auftroten von Rissen u. auf dio KomgróBe gezeigt. Bei 
den legierten Stalilon wird dio Wrkg. von Cr, Ni, V u. Mn auf die physikal. Eigg. 
u. doron weitere Yariationsmoglichkoiten durch entsprechende Warmebehandlung 
diskutiert. (Iron Steel Canada 16. 83 — 88. Juli/Aug. 1933. Montreal, Canadian Steel 
Foundries, Ltd.) G o l d b a c h .

A. Wallichs und H. Opitz,' Spanentslehung und Oberfldchengiite. (Z. Ver. dtsch. 
Ing. 77. 924—26. 26/8. 1933. Aachen, Lab. f. Werkzeugmaschinen a. d. Techn. 
Hochseh.) G o l d b a c h .

Em. Lubojatzky, Beurleilung der Enlschwefelung und Enlarsenung des Kupfers 
im Flammofen nach den Oesetzen der physikdlischen Chemie. Das Gesetz iiber die 
Beziehung zwischen don Konzz. der Sulfide u. Arsonido im Cu-Bad u. ihrem Dampf- 
druck besagt, daB sich die Konzz. umgekehrt wic die Quadratwurzeln aus den ent- 
sprechenden Dampfdrucken verhalten. Aus dieser Beziehung lassen sich zunachst 
ihre Mengen berechnen. Dio Anwendung des Massenwirkungsgesetzos auf dio Zers. 
der Sulfide u. Arsenide im Bad fiihrt zur Aufstellung von Gesetzen fur den temperatur- 
abhangigen Verlauf dor Entschwefelung u. Entarsenung. Die Anwondbarkeit der 
Gesetzo fiir die Praxis wird gezeigt. Der besondere Vortoil des Verf. liegt darin, daB 
nur wenige S- u. As-Bestst. geniigen, um bei einigermaBen gleichbleibendem Einsatz 
den ProzeB behcrrschen zu konnen. (Motali u. Erz 30. 311 — 13. Aug. 1933.

1933, ausg. 4/7. 1933.) D r e w s .

Briinn.) G o l d b a c h .
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Sidney Rolle und P. H. Brace, Sauerstoffreies Kupfer hoher Leitfahigkeit: Eigen- 
schaften und Anwendungen. Das nach einem patentierten Verf. hergestellte OFHC 
(Oxygen-Free High-Conductivity)-Kupfer ist ein besonders reiner, vollkommen O-freier 
Werkstoff. Das elektrolyt. raffinierte Cu wird in elektr. Ofen geschmolzen u. in senk- 
rechte wassergekiihlte Form en gegossen. Gegeniiber dem handelsiiblichen Cu ist es 
weit homogener u. bestandiger u. gegen Sprodewerden durch Einw. reduzierender 
Gase nahezu immun. Es ist auBerordentlich duktil u. nimmt ohne RiBerscheinungen 
etwa 50%  mehr Kaltverformung auf ais das ubliehe Cu. Bisher yorliegende Verss. 
zeigen auch eine Oberlegenheit in der Ermiidungsfostigkeit. (Min. and Metallurgy 14. 
340—45. Aug. 1933. U. S. Metals Refining Co., Oxygen-Free Copper Dept. u. Westing- 
houso Electrical & Manufacturing Co., Res. Lab.) G o l d b a c h .

Werner Frohlich, Flufimittel fiir  Messingschmelzen. tJbersicht iiber die fiir 
Messingschmelzen gebrauchlichen FluBmittel, ihre zweekmaBige Anwendung u. Grenzen 
ihrer Wirksamkeit. (Metal Ind., New York 31. 91—92. 123—24. April 1933. Pots- 
dam.) G o l d b a c h .

H. Tanimura und Gr. Wassermann, Uber das System Beryllium-Kupfer. Die 
Feststellung starkerVergutungseffekte in den Cu-reichęn Be—Cu-Legierungen erforderte 
insbesondere fur den a-Mischkrystall eine genaue Grenzbest., die bereits durch Messung 
der elektr. Leitfahigkeit u. Unters. von Schliffbildern durehgefiihrt war. Wegen der 
Móglichkeit des Arbcitens mit stark iibersattigten Lsgg., bei denen sich auch bei tiefen 
Tempp. noch Gleichgewicht cinstellt, u. der dadurch bedingten gróBcren Genauigkeit 
wird eine erneute rontgenograph. Unters. durehgefiihrt, dio teilweise starkes Abweichen 
der Werte nach geringen Be-Gchh. hin zeigt. Die hochste Lóslichkeit betragt 21 Ge- 
wichts-°/0 (13 Atom-°/0) Be. Mit fallender Temp. nimmt die Lóslichkeit erst schwach, 
zwischen 700 u. 400° sehr stark (von 1,8 auf 0,4 Gewichts-°/0), dann wieder schwiicher ab. 
Noch bis zu Tempp. yon 150° war eine Ausscheidung aus dem iibersattigten Be—Cu- 
Mischkrystall festzustellen. (Z. Metallkunde 25. 179—81. Aug. 1933. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilh.-Inst. f. Metallforschung.) G o l d b a c h .

Edwin F. Cone, Beryllium-Kupferlegierungen, dereń Herstellung und Warme- 
behandlung. Kiirzcre Zusammenstellung des in C. 1933. II. 1084 gebrachten Materials. 
(Iron Age 132. Nr. 6. 14—16. 66. 10/8. 1933.) G o l d b a c h .

H. E. Martens, Uber die Darstellung von Beryllium. Nach Schilderung einiger 
Darst.-Methoden, die jedoch kein homogenes Be-Material liefem, also nur theoret. 
Interesse haben, wird das Verf. von S to c k -G o ld sc h m id t (D. R. P. 375824) u. dessen 
Verbesserungen dargelegt. Bei der urspriinglichen Ausfiihrungsform des Verf. war die 
Stromausbeute gering, u. infolge der hohen Temp. der Elektrolyse waren Verdampfungs- 
verluste beim Arbeiten m it der in dem Gemisch vorhandenen Na-Verb. unvermeidlich. 
S ta tt der Doppelfluoride NaBeF3, BaBeF., u. BaBe2F6 wird jetzt Berylliumoxyfluorid in 
Mischung m it BaF2 verwendet. Weiterhin erfolgt bei der abgeanderten Methode die 
Behcizung derart, daB der Tiegel, fiir den zudem ein widerstandsfahigeres Materiał 
gefunden wurde, m it gliihenden Koksstiicken vorgewarmt wird. Durch Erhóhung 
der Stromstiirke wiihrend der Elektrolyse wird die Temp. bei 1400° gehalten. Durch 
regelmaBiges geringes Hochziehen der Kathode wird eine Abscheidung des Bo in Form 
einer Stange erreicht. Eine Einzeloperation dauert etwa 20 Stdn. Es wird ein Materiał 
gewonnen, das durch Reinigen mit Athylenbromid-A.-Lsg. auf 73% gebracht u. ohne 
Schwierigkeiten auf etwa 96% konz. werden kann. (Metallborse 23. 1054 — 55. 
19/8. 1933.) G o ld b a c h .

— , Lagermetalle: Zusammensetzung, Gefiige usw. Ubersichtliche Zusammenstellung 
des in der neueren Literatur yorhandenen Materials. Nach einer Betrachtung iiber 
dio Entw. der beiden hauptsachlichsten Lagermetalltypen auf Sn- u. auf Pb-Basis 
wird auf die fiir Lagermetalle wesentlichen physikal. Eigg. eingegangen, die Giiltigkeit 
der Reibungsgesetze bei hohen Umlaufgeschwindigkeiten untersucht u. die Reibungs- 
formeln einmal fur konstantę Belastung u. einmal fiir konstanto Geschwindigkeit 
aufgestellt. Daran schlieBen sich tfberłegungen iiber die Brauchbarkeit der einzelnen 
Legierungstypen, woraus sich fiir die Auswahl geeigneter Werkstoffe fiir bestimmte 
Betriebsbedingungen Richtlinien ableiten lassen. (Commonwealth Engr. 20. 363—67. 
1/7.1933.) G o l d b a c h .

P. F. Thompson, Die Korrosion von chemischem Bici. Die Potentialdifferenzen 
einiger Pb-Sorten werden gegen Kalomeląuecksilber bestimmt. Die Pb-Elektroden 
tauchen in 63% ig. HjjSO^, Cl-Ionendiffusion wird durch besondere Vorkehrungen ver-
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hindert, weil Vorverss. dereń zerstorende Wrkg. auf Pb-Deckfilme erwiesen hatten. — 
Eine Vers.-Reihe mit chem. reinem u. m it 0,01°/o Sb enthaltendcm Pb, wahrend welcher 
der entstehende Oberfliichenfilm mehrmals entfernt wurde, ergab fiir das weniger 
reine Pb einen ziihcrcn Film, also ein besseres Ivorrosionsverh. — Bei einer anderen 
Vers.-Reihe mit handelsiiblichem, Elektrolyt- u. besonders gereinigtem Pb nahmen 
alle Proben nach einer gewissen Zcit ein Potential von — 0,400 V an, das sich durch 
Anwesenheit von fein verteiltem Fe (Potential — 0,43 V) erklaren lieB, die auch durch 
die sehr empfindliche Probe mit ammoniakal. Dimethylglyosimlsg. bestatigt wurde. 
Das fiir Pb-Korrosionen in der Praxis wohl stets verantwortliche Fe-Auftreten lieB 
sich auf Beruhrung des Pb m it Stahlwalzen, m it Scheren, Sagen u. anderen Werk- 
zeugen u. mit dem zur Reinigung vcrwendeten Schiuirgelleinon zuruckfiihren. Das 
hohe Potential der Proben verschwand nach einigen Tagen, u. ein dem Pb-Potential 
naher liegender W ert wurde erreicht. Offenbar waren die Fe-Teilchen wegkorrodiert 
oder hatten sich durch Filmbldg. passm ert. Weitere Verss. zeigtcn, daB nicht der 
prozentuale Geh., sondern die Verteilung u. der physikal. Zustand des Fe die Korrosion 
des Pb beeinfluBten. (Ind. Austral. Min. Standard 88. 181—84. 1/7. 1933. Melbourne, 
Univ.) G o l d b a c h .

Albert Portevin, Allgemeine Belrachlungen iiber die Beslimmung des Gewichls- 
rerlustes bei Korrosionsversuclien. Die Feststellung des Gewichtsverlustes, dio nur bei 
einfacher Zers. oder Oberfliichenkorrosion einwandfreie Aussagen iiber den Korrosions- 
verlauf zulafit, ist auf 3 Arten moglich: direkt, durch Gewichtsunterschied der Probe 
vor u. nach dem Vers., indirekt, durch Messung der Rk.-Prodd. u. durch Best. der 
Gewichtsiinderung der Probe mit den anhaftenden Prodd. Die beiden letztgenannten 
Verff. sind fur GroBzahlverss. ungeeignet, die letzte erfordert auBerdem eine genaue 
Kenntnis der ablaufenden Rkk., was haufig wegen der komplizierten Zus., der zeitlichen 
Anderung oder der ungcniigenden Definierung der Angriffsmittel nicht zutrifft. Vom 
Standpunkt der Empfindlichkeit der Messungen ist die indirekto Methode vorzuziehen, 
weil bei den beiden anderen die absol. Fehler entsprechend der GrOBenordnung der 
gemessenen Gcwichte viel groBer sind. Alle drei Verff. bedingen jedoch eine Unter- 
brechung des Korrosionsvers., die wegen der Anderung der Oberflachenbeschaffenheit 
der Probe zu Fehlern AnlaB geben kann. — Die beiden ersten Verff. setzen eine 
Scheidung der Korrosionsprodd. voin Metali voraus. Bei fl., 1. oder gasfórmigen Prodd. 
ist die Answertung einfach. Bei festen, im Angriffsmittel nicht 1. Prodd. kann die 
Abtrennung mechan. durch Biirsten oder chem. u. elektrochem. erfolgen. An chem. 
Verff. sind anwendbar die Auflsg. der Prodd. durch Mittel, die das Metali nicht 
angreifen, durch Auflsg. des Metalls, wobei die Prodd. erhalten bleiben, durch chem. 
Umwandlung der Prodd. in nichthaftende Stoffe, durch Abspalten der Prodd. mittels 
Gasentw. oder durch chem. Umwandlung der Prodd., wobei sich Vorgange abspielen, 
die ihrerseits leicht meBbar sind (Gas- oder Warmeentw.). — Fiir die Rostentfernung 
von einigen Fe-Legierungen werden Abspaltlsgg. angegeben. (Rev. Metallurgie 30. 
275—79. Juli 1933.) " G o l d b a c h .

Jean Cournot, Ober die Beslimmung des Gewiclitsverlusles bei Korrosionstersuchen 
mit Eisenmetallen. (Vgl. yorst. Ref.) Um zu einem einwandfreien Verf. zur Entfemung 
der Korrosionsprodd. von korrodierten Fe-Proben zu gelangen, wurden an sehr reinem 
Armcoeisen, das nur gleichmaBige Oberflachenkorrosion ohne LochfraB u. intergranu- 
laren Angriff erleidet, Vergleichsverss. im Wechseltauchgerat m it kunstlicliem Meer- 
wasser durchgefuhrt. Die Entfemung der Korrosionsprodd. erfolgte in einem Falle 
durch sorgfaltiges Abbiirsten der Proben, in einem zweiten Falle dadurch, daB das 
Ausgangsgewicht der Probe, das Gewicht der abgefallenen Prodd. u. das der korrodierten 
Probe mit noch anhaftenden Prodd. u. schlieBlich das Verhiiltnis des Fe-Geh. des 
Riickstandes zum Gesamtgewicht des Ruckstandes bestimmt u. daraus auf Grund 
einer verwickelten Formel der eigentliche Gewichtsverlust durch den Korrosionsangriff 
errechnet wurde. In  einem dritten Falle wurden die Prodd. durch Eintauchen der 
Probe in eine h. 20°/oig. Lsg. aus NaHCOa entfernt, in die 30 g/l Zn-Pulver gebracht 
wurden, das unter heftiger H-Entw. alkal. Zinkat bildet. Die anhaftenden Fe-Salze 
werden dabei chem. u. mechan. gel. Das Grundmetall zeigte auch nach 20 Min. 
Behandlungsdauer kaum einen Angriff. Die mit den drei Methoden feststellbaren 
Werte fiir den Gewichtsverlust waren in der Reihenfolge der Schilderung der Verff. 
nach 10 Tagen Korrosionsangriff 114, 134 u. 123 g/qmm, nach 30 Tagen 322, 356 u. 
355 g/qmm. Danaeh ergibt die erste Methode (Abbiirsten der Proben) keine brauch- 
baren Werte; von den beiden anderen Yerff. ist die Behandlung mit der NaHC03-Lsg.
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wegen ihrer auBerordentlichen Einfachheit am besten geeignet. (Rev. Mćtallurgie 30. 
280—83. Juli 1933.) G o l d b a c h .

Paul Bastien, Die Ablosung der Korrosiomprodukte von Leiclit- und Supraleicht- 
legierungen. (Vgl. vorst. Reff.) Wegen der geringen H artę der metali. Oberflaelie der 
Leiehtmetalle muli ein mcchan. Entfernen der Korrosionsprodd. AnlaB '/u Fehlem 
geben. An cliem. Ablósungsverff. ist fiir Al-Legierungen ein ł/2-std. Tauchen der Proben 
in eine 30° w. konz. Lsg. von H N 03 u. nachfolgendes sorgfśiltiges Spiilen u. Trocknen 
bei 120 — 150° erprobt. Fiir die Ablsg. der Prodd. bei Mg-Legieruńgen ist die von 
W h i t b y  (C. 1931. II. 2383) angegebene Methode leieht durchfiihrbar. Dio auf Mg—Si- 
Legierungen oft von selbst entstehenden Deekschiehten lassen sich in H F leieht lósen. 
(Rev. Metallurgie 30. 284—86. Juli 1933.) G o l d b a c h .

Milo W. Krejei, New York, Schiveberóslverfahren. Um die fein verteilten Erze 
moglichst lange in der Schwebo zu erhalten, fuhrt man unter der Erzeinblasstelle einen 
Gasstrom in waagerechter Richtung dureh den Ofen, der die Erzteilchen eine gewisse 
Strecke zu tragen vermag. Die Temp. im Ofen wird so lioch gchalten, daB die Erze 
schlieBlich schmelzen. Das Verf. cignet sich besonders zur Aufarbeitung von kupfer- 
haltigen sulfid. Erzen, aus denen unm ittelbar Schwarzkupfer erschmolzen wird. Es 
kann aber auch zur Red. von Erzen dienen. (A. P. 1915 540 vom 28/10. 1931, ausg. 
27/6. 1933.) G e i s z l e r .

Meyer Minerał Separation Co., Pittsburgh, Pen., iibert. von: Ralph F. Meyer, 
Freeport, Pen., Vorbereiłung ton oxydischen oder ozydierten Erzen fu r  die nasse Metall- 
gewinnung oder Aufbereitung. Um eine Stórung der Auslaugung, F iltration oder Auf- 
bereitung dureh Hydrolyse von Metallsalzen u. Bldg. von gelatinósen Verbb. in dem 
Erz zu vermeidcn, feuchtet man es, gegebenenfalls nach Zuschlag bas. Stoffe, wie 
CaC03, derart an, daB die Erze kriimelig (quasi wet) werden u. setzt die M. dann oxy- 
dierenden Bedingungen aus. Man erhitzt z. B. die angefeuchteten Erze unter Durcli- 
ruhrung auf Tempp. bis zu 225°, vorzugsweise 150—200°. Die hydrolysierbaren Verbb. 
werden auf diese Weise unl. gemaeht u. stóren bei der spśiteren Behandlung nieht mehr. 
(A. P. 1908 994 vom 30/3. 1932, ausg. 16/5. 1933.) G e i s z l e r .

Matless Celi Patent Holding Corp., V. St. A., iibert. von: David Lawton 
Forrester, Globe, Arizona, Flotieren von Erzen. Die zur Bldg. des Schaumes notwendige 
Luft wird ohne Anwendung eines Verteilungsmittels, wie Siebe, poróse Kórper oder 
Ruhrvorr., dureh eine Anzahl von senkrechten Rohren in der Mitte des Trubebehalters 
eingeleitet. Dieser Behalter ist dureh eine Rcihe von Wiinden, dic sich nieht bis auf 
seinen Boden erstrecken u. der Triibe eine bestimmte Bcwcgung aufzwingen, unter- 
teilt. Dureh die in groBen Blasen austretende Luft wird die Triibe in heftige Bewegung 
versetzt. Die entstehenden Wirbel zerteilen die groBen Luftblasen auf eine GroBe, 
wie sie fiir den Schwimmvorgang notwendig ist. (A. P. 1912 630 vom 8/6. 1928, 
ausg. 6/6. 1933.) G e i s z l e r .

International Mining-Trust, Vaduz, Liechtenstein, Verfahren zum Aufscliliepen 
von pyritischen Erzen mit Schwefelsaure, dad. gek., daB das feingemahlene Erz m it konz. 
H 2SOj im Verhaltnis 1 Mol. Sulfid zu 2 Moll. H„SO,,, zweekmaBig in einer Kugelmiihle, 
gemischt u. die Mischung unter LuftabsehluB bis zum Kp. der H 2SO., langsam an- 
steigend erhitzt wird. — Der S wird in elementarem Zustand gewonnen, ohne daB 
er die Erzteilchen urnhiillt u. dam it einen weiteren AufschluB verhindert. Die Ver- 
dampfung u. Abfiihrung des S aus dcm Reaktionsraum wird dureh Uherleiten oder 
Durchleiten erhitzter Gase oder iiberhitzten Wasserdampfes iiber oder dureh das 
Reaktionsgemisch befordert. Zur Zers. der in dem Destillationsriickstand noch vor- 
handenen Sulfate calciniert man ihn unter Anwendung reduzierender Mittel. E r dient 
ais Ausgangsstoff fiir die Herst. hochwertiger Eisenfarben. (D. R. P. 578 967 KI. 40a 
vom 7/5. 1932, ausg. 19/6. 1933.) G e i s z l e r .

Adolf Savelsberg und Ludwig Rombach, Deutschland, Verfahren zur Gewinnung 
von Z ink durcli Destillation im ununterbrochenen Betrieb. Zwecks Erhóhung des Durch- 
satzes treib t man in einer ersten Muffel den H auptteil des Zn ab u. driickt dann die 
Riickstande in eine zweite m it der ersten unm ittelbar verbundenen Muffel von bedeutend 
gróBercm (z. B. dem dreifachen) Fassungsvermogen ais die erste u. entzinkt hier voll- 
standig. (F. P. 744 793 vom 29/10. 1932, ausg. 26/4. 1933.) G e i s z l e r .

Friedrich Paul Kerschbaum, V. St. A., Raffination von Zink. Das unreine Metali 
wird dureh ein Sehmelzbad aus ZnCl2 flieBen gelassen, dessen Temp. dureh Hindurch-
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leiten oines Wechselstromes etwas oberhalb des F. des Zn gehalten wird. Die Reinigung 
des Chloridbades von aufgenommenen oxyd. Verbb. des Zn geschicht dureh Einleiten 
von HCl-Diimpfen. Man kann die Reinigung auch elektroiyt. vornehmen. An der 
Anodę seheidet sich 0 2, an der Katliode Zn ab, das sich m it dem iibrigen Metali ver- 
einigt. Es konnen auch Reinigungsbader verwendet werden, dio MgCl2, NaCl u. NH4C1 
enthalten. Das Yorf. laBt sich in gleieher Woise auf die Raffination von Pb, Ag, Al u. 
Mg anwenden. (A. P. 1913 929 vom 18/9. 1930, ausg. 13/6. 1933. D. Prior. 
1/8. 1929.) G e i s z l e r .

Soc. Au. La Mecorite, Frankreicli, Zinklegicrung, bestehend aus 0,01—3,0% Cu> 
Rest Zn. Die Mengo der Vcrunreinigungen des Zn (Fe, Sn u. Pb) soli hochstens 1% 
betragen. AuBerdem kann die Legierung 0,01—2% Al enthalten. Boi der Herst. der 
Legierung durch Sehmelzen soli die Temp. nicht iiber 500° steigen. Der Werkstoff 
ist wie reines Zn walzbar, besitzt aber hóhere Zugfestigkeit. (F. P. 746 470 vom 26/11.
1932, ausg. 29/5. 1933. Schwz. Prior. 26/11. 1931.) GEISZLER.

Audrew J. Boyles und Floris M. Mc Kinley, Clarksburg, V. St. A., Zinn-
legierung, bestehend aus 55% Sn, 38% Zn, 1% Cu, 5,5% Al u. 0,01% Zinkamalgaru 
(75% Zn, Rest Hg). Die Legierung ist besonders zum Lóten von GuBstueken aus Al 
oder anderen Metallen, sowie fiir Lagerzwceke geeignet. (A. P. 1915 212 vom 29/12.
1931, ausg. 20/6. 19'33.) G e i s z l e r .

International Nickel Co., Inc., New York, ubert. von: Norman Boden Pilling,
Elizabeth, New Jersey, Nickdlegierung zur Herst. von SchweiBstiiben. Die Legierung 
soli mindestens 95% Ni, 0,2—0,8% Si u. 0,12—0,3% Mg enthalten. Durch die gleich- 
zeitige Anwesenheit von Mg u. Si wird eine dichte, ziihe u. duktile SchweiBo orzielt. 
(A. P. 1916 386 vom 6/9. 1929, ausg. 4/7. 1933.) G e i s z l e r .

Harshaw Chemical Co., Cleveland, Ohio, ubert. von: William A. Harshaw, 
Gates Mills, Ohio, Aufschlie/3en von Chromerzen. Eine fein verteilte Mischung des Erzes 
u. des AufschluBmittels (Na2C03) wird mittels eines Gemisehes aus brennbarem Gas 
u. Luft in einen hoch erhitzten Ofenraum, in welehem sich Prallplatten befinden, ein- 
geblasen. Das niedergefallene aufgeschlossene Gut wird in einen Laugebehalter ein- 
gebracht u. ausgelaugt. (A. P. 1 914 804 vom 8/9. 1928, ausg. 20/6. 1933.) G e i s z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Kalberer, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Gewinnung von Chrom durch Red. von Chrom- 
halogeniden, gegebenenfalls auch solelien, die C enthalten, m it H 2 bei erhóhter Temp., 
dad. gek., daB die Red. nach Zusatz von fein verteilten, bei den Reduktionstcmpp. 
nicht schmelzenden Metallen, Metallegierungen oder solohen Metallverbb., die unter 
den Arbeitsbedingungen leicht reduzierbar sind, yorteilhaft m it gereinigtem H2, vor- 
genommen wird. — Ais Zusatzstoffe kommen z. B. Ni, Cu, Cr, Ferroehrom, ferner 
Cu2Cl2, NiO oder CoC03 in Frage. Die Reaktionsprodd. werden in Form von Pulver 
oder ais zusammenhangende schwammige Sinterkuchen erhalten. (D. R. P. 580 541 
KI. 40a T o m  16/8. 1930, ausg. 12/7. 1933.) G e i s z l e r .

Aluminium Ltd., Toronto, Canada, Alurniniumlegierimg, bestehend aus 2—6% Ni, 
je 8—8%  Cu u. Si, Rest Al. AuBerdem kann die Legierung noch Ti, Mo, Mn, Cr, W 
u. Fe in einer Gesamtmenge von 0,01— 1,0% enthalten. Der Werkstoff besitzt hohe 
Wannfestigkeit u. eignet sich infolgedessen besonders zur Horst. von Kolben fiir 
Brennkraftmaschinen. Zugfestigkeit u. Hartę konnen duroh eine Warmebehandlung 
noch yerbessert werden. (E. P. 391 737 vom 9/1. 1933, ausg. 25/5.1933.) G e i s z l e r .

Rolls-Royce Ltd., London, Aluminiumlegierung, bestehend aus 3,5—5%  Cu, 
2,0—3,5% Mg, 2,0—3,7%  Ni, 0,05—0,7% Fe, 0,5—1,5% Si, bis zu 0,2% Ti, bis zu 
0,3% Mn u. Al ais Rest. Im  gegossenen Zustand zeichnet sich die Legierung, vor allem 
nach einer etwa 10-std. Erhitzung bei 160°, durch hohe Harto aus, die auch nach Er- 
hitzung auf hóhere Tempp. (300°) erhalten bleibt. Die Werkstoffe eignen sich besonders 
zur Herst. von Kolben. (F. P. 41849 voin 20/5. 1932, ausg. 21/4. 1933. Zus. zu
F. P. 683 272; C. 1930. II. 1437.) G e i s z l e r .

Dow Chemical Co., iibert. von: John E. Hoy, U. S. A., Behandeln i on Gufi- 
slucken o. dgl. aus 3Iagnesium und Jilagnesiumhgierungen. Die GuBstiicke werden 
zwecks Verminderung der Dicke m it einem Bade einer starken Mineralsaure, z. B . 
25% ig. H2S 0 4 bis zur Erreiehung der gewiinschten GróBe behandelt. Teile der GuB- 
stueke konnen m it Waehs ais Reservagemittel vorher geschiitzt werden. (A. P.
1 918 545 vom 3/6. 1930, ausg. 18/7. 1933.) B r a u n s .
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Magnesium Development Corp., V. St. A., ubert. von: Ernst de Ridder und 
Hubert Altwicker, Bitterfeld, Magnesiumlegierung, bestehend aus 0,2—-1,5% Mn, 
0,5—3,0% Zn, 0,5—-6,5% Al, Rest Mg. Die Werkstoffe lassen sich besonders gut fiir 
Treibarbeiten yerwenden. (A. P. 1905 445 vom 20/9. 1929, ausg. 25/4. 1933.) G EISZL.

Dow Chemical Co., Midland, Michigan, ubert. von: John A. Gann, James
B. Reid und Fred L. Reynolds, Midland, Magnesiumlegierung, bestehend aus 0,5% 
Cd u. 0,5% Zn bis zu einer Gesamtmenge yon 20% u - Mg a ŝ Rest. Die Werkstoffe 
besitzen bei geringer D. besonders gute W erte fiir Zugfestigkeit u. Ziihigkeit u. lassen 
sich leicht spanlos verformen. AuBerdem widerstehen sie korrodierenden Einfliissen. 
Im  A .P . 1910432 werden Mg-Legierungen m it ahnlichen guten Eigg. empfohlen, die 
aus 0,5—18% Cd, 0,5—2%M n u. Mg ais Rest bestehen. (A. PP. 1 910 431 u. 1 910 432 
vom 15/2. 1932, ausg. 23/5. 1933.) G e i s z l e r .

Magnesium Development Corp., V. St. A., ubert. von: Robert T. Wood, Lake- 
wood, Ohio, Magnesiumlegierung, bestehend aus 2—6%  Zn, 4—8%  Sn, 0,05—2,0% Ca, 
Rest Mg. Die Legierung ist gut gieBbar u. laBt sich leicht spanlos verformen. AuBerdem 
ist sie durch Gliihen, Abschrecken u. kiinstliches Altern yergtitbar. Im  A. P. 1914589 
wird eine Legierung m it ahnlichen guten Eigg. empfohlen, die aus 0,1—1,0% Mn,
4—8%  Sn, 0,05—2,0% Ca, 2—6%  Zn, Rost Mg besteht. (A. PP. 1914 588 und 
1914589 Tom 19/5. 1931, ausg. 20/6. 1933.) G e i s z l e r .

Róchling’sche Eisen- und Stahlwerke A.-G., Deutschland, Gewinnung von in 
Eisenmineralien entliallenem Vanadiwn. Die beim Verarbeiten von Fe-Mineralien im 
Hochofen erhaltene Metallsehmelze wird im Thomas-Konyerter weiterbehandelt. Die 
hierbei erhaltenen Auswurfbrocken sind an V angereichert u. werden m it N a2C03 
gerostet. Man kann besonders V-reiche Auswiirfe erhalten, wenn das dem Thomas- 
prozeB zu unterwerfende Roheisen zuvor an V angereichert wird, z. B. durch Zugabe 
von groBen Mengen Konyerterauswurfen. (F. P. 747 930 vom 21/12.1932, ausg. 
26/6. 1933. D. Prior. 6/4. 1932.) D r e w s .

Heraeus Vacuumschmelze Akt.-Ges. und Wilhelm Rohn, Hanau a. M., Ver- 
fahren zur Herstellung von Legierungen, insbesondere kohlenstoffreien Legierungen, die 
Metalle der 5. u. 6. Gruppe des period. Systems der Elemente m it einem F. von iiber 
1000° enthalten (mit Ausnahme von Cr), dad. gek., daB die Oxyde der betreffenden 
Metalle durch techn. reinen H 2 reduziert werden in Ggw. eines metali. Stoffes, der 
die bei der Red. gebildeten Metalle physikal. oder chem. an sich bindet.—Die inFrage 
kommenden Metalle der 5. u. 6. Gruppe sind: V, Nb, Ta, Mo, W u. U. Ais Aufnehmer 
konnen Ni, Fe oder Legierungen dieser Metalle dienen. (D. R. P. 579 694 KI. 40b 
vom 28/2. 1931, ausg. 29/6. 1933.) G e i s z l e r .

Jean Hubert Louis de Bats, V. St. A., Harlmetallegierung, bestehend aus einem 
Gemisch der Carbide von hochschmelzenden Metallen, z. B. von W u. Co. Zur Herst. 
der Legierung erhitzt man z. B. eine Mischung aus Wolframearbid u. Co bis zum be- 
ginnenden Schmelzen, wobei eine Rk. zwisehen den beiden Bestandteilen unter Bldg. 
eines komplexen Carbides eintritt. Die M. wird dann unter Druck verdichtet. In 
gleicher Weise lassen sich auch Hartmetallegierungen aus komplexen Carbiden, Siliciden, 
Boriden oder Telluriden von Ta, Mo u. anderen Metallen lierstellen. Die aus diesen 
Werkstoffen hergestellten Werkzeuge sind weniger stoBempfindlich ais die bekannten 
Hartmetallwerkzeuge. (F. P. 747 436 vom 12/12. 1932, ausg. 17/6. 1933. A. Prior. 
12/12. 1931.) G e i s z l e r .

Heinz Niederąuell, Stuttgart, Verfahren zur Herstellung vorbearbeiteler, geharteler 
oder verguteter Werlcstucke, dad. gek., daB das Werkstiick nach dem Hiirten auf Anlafi- 
temp. wieder erwarmt u. bei dieser Temp. von einem maBhaltigen Werkzeug in die 
genaue Fertigform gebracht wird. Vorbearbeitete Gewindebohrcr werden nach dem 
Anlassen durch die Backen eines gewindeschneideisenartigen Werkzeuges gedreht; 
durch Gewindeschneidbacken wird ein schraubenfórmiges Werkzeug gedreht; an- 
gelassene Zalinrader werden yon mehreren umlaufenden zahnradartigen Werkzeugen, 
m it denen sie im Eingriff stehen, bearbeitet. — Durch das Verf. wird die duroh das 
Verziehen entstandene Verformung wieder ausgeglichen. (D. R. P. 581 824 KI. 49e 
Tom 7/2. 1929, ausg. 3/8. 1933.) H a b b e l .

Bethlehem Steel Co., V. St. A., ubert. von: Thomas C. Dawson, Bethlehem, 
Pen., ScMveiflelektrode. Ais Schmiermittel bei der Herst. der Elektroden durch Ziehen 
yon D raht wird BaC03 verwendet, das sich dann auf u. in der Oberflache des fertigen 
Drahtos yorfindet. Die aus dem D raht hergestellten Elektroden brennen besonders



1933. II. Hyiii. M k t a l i .u r g i e .  M e t a l i .o g r a p h ie  u sw . 2189

gleiohmaBig u. ruhig u. erzeugen glatte SchweiBstellen. Sie erfordern einen besonders 
kurzeń Lielitbogen. An Stelle des Carbonates konnen auch andero Verbb. des Ba 
oder auch das Metali selbst yerwondet werden. Die Ein- bzw. Aufbringung der Ba- 
Verbb. oder des Ba kann auch in anderer Weise, ais oben angegeben, erfolgen. (A. P.
1916 206 Tom  8/5. 1929, ausg. 4/7. 1933.) G e i s z l e r .

Henry Lowe Brownback, U. S. A., Vcrfahren zum Uberziehen von Stahl mil 
Bronze oder Messing. Die Stahlgegenstande werden zunachst mit einem Ammoniak- 
salz abgebeizt u. kommen dann in eino Form, die noch Platz fur das einzufiillendo 
Bronzepulyer, dem ein wenig Ammoniaksalz o. dgl. beigemiseht ist, froilaBt. Die Form 
wird dann bis auf eine kleine Offnung verschlossen u. auf 1000—1200° erhitzt. Das 
Ammoniaksalz yerdampft u. verdriingt die Luft. Nach einiger Zeit wird die ge- 
schmolzene iiberschiissigo Bronzo abgegossen u. langsam abgekiihlt. (F. P. 747 334

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Cristian John Wernlund und 
Floyd F. Oplinger, U. S. A., Bader zum Vtrzinnen. Der Geh. solehcr Bader an 
Alkalistannat kann durch Zusatz von schwachen Sauren, wie Essigsaure u. Oxydations- 
mitteln, wie Peroxyden, Permanganaten, Perboraten usw. herabgesetzt werden. Die 
sehwache Saure kann auch fortgelassen werden. Beispiel 1: Na2Sn03 0,4375 Mol. 
im 1, NaOH 1 Mol. im 1, H20 2 x/is Unze in der Gallone. Kathodonstromdielite 20 bis 
60 Amp., Spannung 4—6 V, Temp. 70—80°. (A. P. 1919 000 vom 6/2. 1929, ausg. 
18/7. 1933.) B r a u n s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Metallbelage auf Aluminium und Aluminium- 
legierungen. Die Al-Gegenstande werden in einem Bade yon 40 g Na2C03 im 1 ais 
Elektroden m it Weehselstrom von 40 V 5 Min. behandelt, dann in einem Cu, Messing 
o. dgl. enthaltenden Entfettungsbade ais Katliode bis zur Entstehung eines diinnen 
tlberzuges geschaltet u. schlieBlich mit einer beliebig starken Sehicht eines anderen 
Metalles iiberzogen. (E. P. 394 637 vom 13/4. 1933, Auszug yeroff. 20/7. 1933.
D. Prior. 30/4. 1932. Zus. zu E. P. 385 067; C. 1932. 11. 2106.) B r a u n s .

Ernest Windsor-Bowen und Charles Hugh Roberts Gower, England, Ver- 
fahren zum Uberziehen von Aluminium o. dgl. mit Schichten aus Aluminiumozyd o. dgl. 
Diese Schichten sind sehr korrosionsbestandig u. lassen sich gut farben. Die Er- 
findung liegt vor allem in der Auffindung der geeigneten Spannung u. Stromstiirke 
bei der elektrolyt. Behandlung. Die Al-Gegenstande werden in einem Bade von 
beispielsweise lV o l. ELSO,, (66° B ć) auf 3Teile W. bei etwa 80 V Spannung u. 10 
bis 35 Amp. Stromstiirke pro qm der zu iiberziehenden Oberflaclie behandelt. Bad- 
temp. 15—32°. (F. P. 748 514 vom 5/1. 1933, ausg. 5/7. 1933. E . Prior. 6/1.
1932.) B r a u n s .

George van Zale, Elmer F. Young, Roy E. Deuscher und Joseph O. Deuscher, 
Michigan, V. St. A., Mittel gegen Korrosion. Das Mittel besteht aus 5 Teilen Vaselin,
5 Teilen raffin. Schmierol, 21/2 Teilen Harz, 21/2 Teilen Paraffin u. 1 Teil Salz. (A. P.
1914 964 vom 4/12. 1926, ausg. 20/6. 1933.) S c h u t z .

Soc. Industrielle & Commerciale des Aciers, Frankreich, Schulz der wasser- 
gekuhllen Kallwalzwerkzylinder gegen Korrosion durch Aufbringen eines hitzebestandigen 
Lacks oder einer diinnen Sn-, Cu- oder Al-Schicht durch Elektrolyse oder mittels des 
Metallspritzverfahrens. (F. P. 747455 vom 13/12. 1932, ausg. 17/6. 1933. D. Prior. 
30/12. 1931.) B r a u n s .

A./S. Fredriksstad Saapefabrik, Fredriksstad, Norwegen, AuskUidung fiir Tank- 
dampfer. Die Dampf er werden innen mit einer M., bestehend aus einem Gewichtsteil 
Na„0 auf 4 SiO, ausgekleidet. Die M. wird bei 120° eingebrannt u. ist, wenn der 
Dampfer in Ballast fahrt, gegen Seewasser ausreichend bestandig. (Holi. P. 30 038 
vom 18/10. 1930, ausg. 15/6. 1933. Norw. Prior. 22/3. 1930.) B r a u n s .

[russ.] Mioliail Georgiewitsch Ewangulow, Die GieBerei. 6. erg. u. durchges. Aufl. Leningrad- 
Moskau: Gosmaschmetisdat 1933. (452 S.) 7 R bl. 50 Kop.

[russ.] Nikolai A lexejewitsch Isgaryschew, Elektrochemie der Bunt- und Edelmetalle. Lenin
grad: Zwetmetisdat 1933. (344 S.) Rbl. 5.25.

[russ.] A. S. Lugaskow, Magnesiumlegierungen, ihre Herst. u. Anwendung. Moskau-Leningrad: 
Zwetmetisdat 1933. (II, 181 S.) Rbl. 4.50.

[russ.] Iwan Alexandrowitsch Ssokolow, Ober die Reduzierbarkeit von Eisenerzen. 3. Aufl.
Swerdlowsk-Moskau: W ostokostalisdat 1933. (76 S.) Rbl. 2.— .

[russ.] M. W. W osdwishenski, Unters. yon Metallen u. Legierungen m ittels Rontgenstrahlen. 
Moskau: Woen.-wosd. akad. RKKA 1933. (III, 74 S.)

yom 28/11. 1932, ausg. 14/6. 1933.) B r a u n s .

XV. 2. 145
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IX. Organische Industrie.
H. Molinari, Die Herstdlung von Pentaerythrit. Beschreibung einer teckn, 

Apparatur zur GroBherst. yon Pentaerythrit durch Kondensation von Acetaldehyd 
u. Formaldehyd. Figg. im Original. (G . Chim. ind. appl. 15. 325— 28. Juli 1933. 
Mailand.) G r im m e .

Carlisle Hurst Bibb, New Brunswick, N. J., Verfahren zum Ozydieren von Kohlen- 
wasserstoffen, insbcsondere von Atlian zu Methylalkohol, Formaldehyd u. Ameisensaure 
durch Erhitzen in Ggw. yon Luft u. Stickoxydcn (Zeicbnung). (Can. P. 303 672 vom 
29/1. 1930, ausg. 5/8. 1930. M. F. M u l l e r .

British Industrial Solvents Ltd., London, Walter Philip Joshua, London, 
Herbert Muggleton Stanley, Gt. Bookkam, Surrey, und John Blair Dymock, Cheam, 
Surrey, England, Herstellung vonKondensationsproduklen aus aliphalischen Verbindungen. 
Insbcsondere Alkohole, Aldehyde oder Ester werden m it EL bei Tempp. zwischen 
150 u. 400° u. gewohnlichem oder erhohtem, 50 a t nicht ubersteigendem JJrucke iiber 
Mischkatalysatoren geleitet, die ein oder mehrere schwach bas. oder nichtbas. Mctall- 
oxyde, wie A1-, U-, Th-Oxyd, sonie Cu, Ag, Ni oder Cr oder mehrere dieser Metallc in 
einer anteiligen Menge von hóchstens 10% des gesamten Kontaktes enthalten. AuBer- 
dem kann dem K ontakt ein bas. Oxyd, wie CaO, BaO, SrO, MgO, L i,0 , zusatzlich bei
gemischt werden. Der Zusatz an bas. Oxyd soli geringer sein ais die Menge der anderen 
Bestandteile des K atalysators; nur fiir den Fali, daB Alkoholgemische m it Butylalkohol 
oder noch hoheren Alkoliolen behandelt werden sollen, ist die Menge an bas. Oxyd im 
K ontakt grófier ais die Menge der anderen Bestandteile zu wahlen; auch ist dann 
boi erhohtem Druck zu arbeiten. Z. B. wird ein Gemisch aus 1 Mol. Acetaldehyd 
u. 1,5 Mol. H 2 m it einer Geschwindigkeit von 40 1 pro Stde. bei gewolmlichcm 
Druck u. 260° iiber eine Kontaktmasse aus 100 Gewichtsteilen Al-Oxyd, 6 Gewiclits- 
teilen Ca-Oxyd u. 1,5 Gewichtsteilen Cu geleitet. AuBer unyerandertem Acetaldehyd u. 
H 2 sowie etwas A. werden erhalten 9,3 Gewichtsteile Butylacetat, 11,5 Gewiclitsteile 
Butylbutyrat, 20,2 Gewichtsteile Butylalkohol, 10,5 Gewichtsteile hohere Alkohole. Nach 
einem anderen Beispiel wdrd ein Gemisch aus 4,6 Moll. Metlianol, 2 Moll. Butanol u.
2 Moll. H2 bei 350° u. unter 30 a t iiber einen K ontakt aus 89 Gewichtsteilen Mg-Oxyd, 
8 Gewichtsteilen Al-Oxyd u. 3 Gewichtsteilen Cu gefiihrt. AuBer unyeranderten Aus- 
gangsstoffen u. geringen Mengen Acetaldehyd, Butyraldehyd u. Ameisensaureestern 
werden erhalten aus 3332 g Methanol, 3314 g Butanol u. 2316 1 H 2 1078 Gewichtsteile 
Amylalkohol, 82 Gewichtsteile Hezylalkohol u. 480 Gewichtsteile Alkoholgemisch yon 
hoherem Kp., hauptsachlich Heptylalkohol. (E. P. 393 267 vom 26/10. 1931, ausg. 
29/6. 1933.) R . H e r b s t .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Deutschland, Her- 
stellung von Pentaerythrit. Formaldehyd wird mit Acetaldehyd in wss. Lsg. in Ggw. 
alkal. Kondensationsmittel zur Bk. gebraclit u. die Kondensation vor Erreiehimg eines 
Minimums im Geh. an reduzierenden Stoffen, feststellbar durch Titration m it FEH LIN G - 
scher Lsg., unterbrochen. ZweckmaBig werden an Kondensationsmittel geringere ais die 
stóchiometr. Mengen angewendet. Z. B. wird im Verlauf von 1% Stdn. eine Lsg. von 
30 g NaOH in 300 g W. bei 10° nicht ubersteigender Temp. unter Riihren zu einem Ge
misch yon 400 g Formaldehyd von 30 Gew.-% u. 44 g Acetaldehyd gegeben. Danach ist 
der Geh. an reduzierenden Verbb. in der Rk.-Fl. bereits auf 8 g in 100 g gefallen. Es 
wird auf 30—35° erwarmt u. auf 15° abgekiihlt, sobald das Titrationsminimum mit
1,6 bis ca. 1,4 erreicht ist. Zugleich wird mit 20%ig. H2S 04 auf ein pH =  7,6 abgestumpft. 
Die Lsg. wird alsdann unterhalb 35° im Vakuum bis zu einem Trockengeh. von ca. 75% 
konz. u. das ausgefallene Prod. abfiltriert. Man erhalt ein Rohprod. m it 96 g Penta- 
erythrit. Weitere 11 g werden nach starkerem Konzentrieren aus dem F iltrat gewonnen, 
so daB die Gesamtausbeute 107 g =  78,7% der Theorie betragt. Fernerhin werden 
4 Moll. Formaldehyd m it 1 Mol. Acetaldehyd in Ggw. yon 85—90%  der stochiometr. 
Menge Atzkalk in wss. Lsg. kondensiert, u. die Abtrennung des nicht yerbrauchten Atz- 
kalks wird rechtzeitig vor E in tritt des Minimums an reduzierenden Verbb. durch Ab- 
setzen durchgefuhrt, dam it die wahrend der Dauer des Absitzens noch fortschreitende 
Rk. nicht iiber den zu beobachtenden Endpunkt liinausgeht. Der nach dem Verf. er- 
haltlichc Pentaerythrit ist yon bemerkenswerter Qualitat; das Rohprod. ist heli u. kaum 
gefarbt u. liefert schon nach einmaligem Umkrystallisieren ein schneeweiBes Reinprod. 
(F. P. 744 397 vom 21/10. 1932, ausg. 19/4. 1933. D. Prior. 20/4. 1932.) R. H e r b s t .
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Shell Development Co., San Francisco, iibert. von: William Engs und Richard 
Moravec, Berkeley, Californien, V. St. A., Herstellung von Monoalkylestem von melir- 
basischen anorganischen Sauren. Polyalkylestcr mehrbas. anorgan. Sauren werden mit 
einer mehrbas. anorgan. Saure von einer Konz. yon mindestens 60% behandelt. 
Z. B. wird Dibutylsulfal m it H ,S 04 von mindestens 60% in den 3Ionobutylesler der 
Schwefelsaure ubergefiihrt. Bei der Umwandlung von Olefinen, z. B. von Butylenen in 
die entsprcchendcn sauren Sehwefelsaureadditionsprodd. durch Absorption in H ,S 04 
entstehen auch Dialkylsulfatc, dio sich aus der Saurelsg. beim Verdunnen mit W. ab- 
trennen u. zweckmaBig in die Monoalkylsulfatc in obiger Weise ubergefiihrt werden, um 
eino glattcro Hydrolyso zu den entsprcchendcn sek. Alkoholen sicherzustellen. (A. P. 
1 915 820 vom 29/6. 1931, ausg. 27/6. 1933.) R. H e r b s t .

Petroleum Chemical Corp., iibert. von: Benjamin T. Brooks, Greenwich, 
Connecticut, V. St. A., Herstellung von Alkylsulfaten. Athylen oder Misehungen des
selben m it Propylen werden m it Schwefelsaure bei erhohtem Druck unter Bcobachtung 
solcher Schwcfelsaurekonzz. u. Tempp. behandelt, daB eine Polymerisation der Olefine 
nicht eintritt. Jo hoher der Druck gewahlt wird, desto geringer sind dabei Saurckonz. 
u. Temp. einzustellen. Zur Alkylierung yon I I2S04 m it Athylen wird nach dem Verf. 
bei Tempp. von 30—125° m it Saurekonzz. von 80—95% gearbeitet; zur Voresterung 
eines Athylenpropylengemisches werden Schwefelsauren von 80—90% u. Tempp. von 
30—50° angewendet. Fiir die Erzcugung von Dia.lkylsulfa.ten, wie Diathylsulfat, Di- 
propylsulfat oder Athylpropylsulfat wird eine Schwefelsauremenge yerwendet, dio ge
ringer ist ais dio zur Bldg. der Monoalkylsulfate erforderliche Menge, u. die Rk.-Zeit ent- 
sprechcnd ausgedehnt. Das Verf. kann weiterhin mit der Herst. der entsprechenden 
Alkohole (A., Isopropylalkohol) u. Ather (z. B. A.) yerbunden werden. (A. P. 1885 585 
vom 9/8. 1930, ausg. 1/11. 1932.) R. H e r b s t .

Hercules Powder Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Sereno G. Norton
und Newton C. Boyd, Kenvil, New Jersey, V. St. A., Waschen aliphatischer Salpeter- 
sdureester. Zur Neutralisation werden Nitrierungsprodd. aliphat. Verbb., wie Nitro- 
glycerin, Nitroghykole, Nitrate von Zuckem  u. Starkę, Nitrocellulose usw., mit wss. Lsgg. 
yon Gemischen alkal. reagierender Salze, die keine nachtciligc Einw. auf das N itrat 
ausuben, von einem pn-Wert von 12,0—8,3 gewaschen. Geeignote Misehungen erit- 
halten beispielsweise einerseits Trialkaliphosphat u. Alkalitetraborat oder -metaborat; 
weiterhin kann m it solchen Misehungen olme Nachteil Alkalihydroxyd kombiniert 
werden. Carbonate u. Sulfide sind jedoch zur Mityerwendung nicht geeignet. Z. B. 
enthalt oine geeignete Waschlsg. 8°/0 Trinatriumphosphat u. 2%  Natrium tetraborat. 
Die so gereinigten Prodd. sind yóllig neutral u. stabiler ais nach dem Waschen mit 
Sodalsgg. (A. P. 1 912 399 vom 10/5. 1928, ausg. 6/6. 1933.) R. H e r b s t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Marion G. Amick,
Frederick B. Downing und Alfred E. Parmelee, V. St. A., Herstellung von Tetraalkyl- 
blei aus einer Pb-Na-Legierung durch Einw. auf ein Alkylhalogenid. Um das gebildetc 
Totraalkylblei aus dem dabei anfallenden Pb-Schlamm zu gewinnen, wird das Gemisch 
mit iiberhitztem W.-Dampf von 200—300° in Abwesenheit von W. behandelt, wobei 
die Alkylbleiyerb. iibergoht. (A. P. 1 907 701 vom 28/3.1931, ausg. 9/5.1933.) M .F.M u.

Jesse M. Coahran, Smothport, Pennsylyania, V. St. A., Verfahren und Vor- 
riclitung zur kontinuierlichen Wiedergewinnung und Konzentrierung yon Stoffen. Fl. 
Misehungen dreier verschieden fliichtiger zu trennender Stoffe wie A., Essigsdure u. 
Yorunrcinigungen wie Teer, also z. B. A .-Extrakte von roheni Holzessig, werden durch 
Einfiihrung in eine Fraktionierkolonne, die durch die Riicklaufleitung m it zwei an- 
geschlossenen DestilliergefiiBcn u. einer weiteren Kolonne yerbunden ist, vom leiehtest 
fluchtigen Anteil befreit, wahrend der Rest abwechselnd in den DestilliergefaBen ge- 
sammclt u. aus ihncn m it Hilfo der 2. Kolonne in seine Bestandteile zerlegt wird. Das 
nicht zur Dest. benutzto GefaB dient inzwischen zum Ansammeln des Riicklaufs der 
ersten Kolonne. 3 Zeichnungen erlśiutern die Vorr. (A. P. 1865 887 vom 19/8. 1927, 
ausg. 5/7. 1932.) " D o n a t .

Frank E. Lich ten thaeler, Newton Highlands, Massach., Konzentrieren von ver- 
dunnten waf3erigen Losungen, insbesondere von verd. Essigsaure, durch Zusatz von 
wasserfreiem MgS04 in solcher Menge, daB alles W. aufgenommen wird. Z. B. wird 
eino 10%ig. Essigsdure m it so viel MgS04 yersetzt, daB sich das Hexahydrat des Salzes 
bildet. Das anfallende Salz wird mit Aceton gewaschen, um die anhaftende konz. Essig
saure herauszulósen. Das Aceton wird von der Essigsaure abdest. Um die Krystalli
sation des MgS04-6 H 20  etwas zu mindern, wird das wasserfreie MgS04 yor dein Zu-
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geben m it Aceton oberflachlich befeucktet. (A. P. 1912 585 vom 17/9. 1930, ausg. 6/6. 
1933.) M . F. M u l l e r .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Donald F. Otłimer, Rochester, New York, 
y .  St. A., Verfahre7i zur Konzentrierung wasseriger Essigsdure. Das Verf. betrifft im 
wesentlichen dio Verwendung yon Athylendichlorid, CIOH,—CH2C1, an Stelle von 
Propylenchlorid bei der Arbeitsweise, gem ii B F. P. 733860; C. 1933. I. 673. Vgl. liierzu 
F . P. 667559; C. 1930. I. 435. Eine Zeichnung erliiutert die Apparatur. (A. P. 
1917 391 yom 15/2. 1930, ausg. 11/7. 1933.) D o n a t .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Hans T. Ciarkę und Donald F. Othmer, 
Rochester, New York, V. St. A., Verfahren zur Konzentrierung wasseriger Essigsdure mit 
Kohlenstofftelrachlorid. Die Yerd. Saure wird, m it CC14 gemischt, yorteilhaft m it mehr ais 
10 Teilen auf 1 Teil zu entfernendes W., durch Erhitzen auf Tempp. unter 100°, zweck- 
maBig unter 80°, z. B. in einer der ubliehen Kolonnen, konz. Das azeotrope Gemisch 
CCI,,-W. sd. bei 69° u. enthalt nur Spuren von Essigsaure. Die Ausgangssaure kann 
prakt. jede beliebige Konz. haben. 3 Zeichnungen erlautern die Apparatur, 2 Diagramme 
Dest.-Kurven. (A. P. 1861841 vom 15/2. 1930, ausg. 7/6. 1932.) D o n a t .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, iibert. von: John F. W. Schulze, Shaker 
Heights, Ohio, V. St. A., Verfahren zur Reinigung und Konzentration ron Essigsdure. 
Die yerd. Siiure, z. B. auch Rk.-Gemischc aus Graukalk u. H2S 04 m it etwa 15,5% Essig
saure, 75,2% H 2S 04 u. 9,3% W., wird m it einem ternaren Gemisch aus Essigsaure, 
H2S 04 u . W. v o n  soleher Zus. dcst., daB beim Kp. dic Essigsaure in der Dampfphase 
konzentrierter ist, ais dem Verhaltnis von Essigsaure zu W. in der fl. Phase entsprieht. 
Dureh Zusatz iiber 100%ig-> etwa 104,5%ig. H2S 04 oder Abzug von Teilen des verd. 
Gemisches, das durch Dcst. wieder konz. werden kann, laBt sich die nótige Zus. erhalten 
oder wieder herstellen. (A. P. 1863 698 vom 28/3. 1929, ausg. 21/6. 1932.) D o n a t .

William J. Hale, Midland, Michigan, V. St. A., Herstellung von Sdurehalogeniden. 
Acetylchlorid oder -bromid wird in einem KreisprozeB durch Mischen aąuimolekularer 
Mengen yon Eg. u. Chloracetylchlorid bzw. Bromacetylbromid u. Zers. des ais Zwischen- 
prod. auftretenden gemischten Anhydrids durch die gleiehzeitig gebildete Halogen- 
wasserstoffsaure beim Erhitzen iiber den Kp. des gewiinschten Saurehalogenids erhalten. 
Aus den abgchenden Dampfen wird das Halogenid kondensiert u. der Dest.-Riickstand, 
gegebenenfalls zusammen m it nichtkondensierten Dampfen, zwecks Ruckbldg. des ur- 
spriinglichen Halogenessigsaurehalogenids m it Saurehalogenid bildenden Mitteln be- 
handclt. (A. P. 1850 205 vom 20/10. 1928, ausg. 22/3. 1932.) D o n a t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: George de Witt Graves, Wil- 
mington, Delaware, V. St. A., Veresterungsverfahren. Ester, insbesondere Essigsdure- 
esłer, wie Atliylacetat, werden hergestellt, indem in einer Rlc.-Zone kontinuierlich bei 
Tempp. iiber dem Kp. des Esters, z. B. bei 120—150°, ein Olefin, wie Athylen, hoclikonz. 
niedere Fettsiiure, wie Essigsaure, u. ein Veresterungskatalysator, wie H 2S04, zu- 
sammengebracht, u. die Estordiimpfe abgezogen u. kondensiert werden. Sowohl der 
K atalysator allein, ais auch Fettsaure u. Katalysator oder dieser m it absorbiertem 
Olefin konnen in der Rk.-Zone yorgelegt u. der bzw. die anderen Rk.-Komponenten zu- 
geleitet werden. 3 Beispiele fiir die Herst. von Athylacetat aus Athylen, Essigsaure u. 
H 2S 04 sind angegeben. (A. P. 1915 308 vom 26/6. 1931, ausg. 27/6. 1933.) DonAt.

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. yon: George D. Graves, Wilmington, 
Delaware, V. St. A., Herstellung ron Eslern aus Alkoholen und Salzen organischer Sauren. 
Zur Herst. von Estern wie Athylacetat wird eine wss. Lsg. des entsprechenden Alkoliols 
m it 1 Mol. H 2S04 u . 2 Moll. eines entsprechenden Salzes wie Na-Acetat dest., bis etwa
1 Mol. Ester iibergegangen ist. Dann werden die nun Siiure wie Essigsdure enthaltenden 
Dampfe in weitcren Alkohol geleitet, der geniigend H 2S 04 enthalt, um die Veresterung 
zu katalysieren. Man. dest. u. kann dabei den RiickfluB so einstellen, daB das ternare 
Alkohol-Ester-W.-Gemisch iibergeht. Eine Zeichnung erliiutert die Apparatur u. die 
Arbeitsweise. (A. P. 1869193 vom 16/10. 1928, ausg. 26/7. 1932.) D o n a t .

Eurckhardt Helferich, Leipzig, Darstellung von Glykosiden der Phenole. Aeetate 
reduzierender Zucker werden in Ggw. einer Saure, wie p-Toluolsulfonsiiure, oder eines 
sauren Salzes, wie ZnCl2, m it oder olme Zusatz eines Losungsm., m it Plienolen konden
siert u. die entstandenen Acetylglykoside der Phenole durch Verseifung in die freien 
Glykoside iibergefiihrt. — Hierzu vgl. H ELFE R IC H , SC H M ITZ-H lLLEBRECH T, 
G u n t h e r , S t r a u s z , P e t e r s  u . P e t e r s e n ; C. 1933. I .  2533—34. Naehzutragen 
ist folgendes: Schm. man a -Pentaacetylglykose m it Phenol u. ZnCl2 bei 125— 13001/2 Stde. 
unter Riihren zusammen, extrahiert die abgekiihlte Sehmelze m it Chlf., wascht 2-mal



1933. II. H IX. Or g a n is c iie  I n d u s t r ie . 2193

mit W., trocknet m it CaCI2, vordampft boi nicht zu hoher Temp. u. krystallisiert don 
Ruckstand aus A. um, so erhalt man das Tetraacelyl-a.-phenolglykosid, F. 115° (korr.), 
[a]n10 =  +169,6° (Bzl.), die bei Verseifung m it CH3ONa in Chlf.-Lsg. a-Plte.nolglykosid 
liefert. — Das aus fi-Pentaacelyl-d-glykose (I) u. p-Naplithol in Ggw. von p-Toluolsulfon- 
saure ais Katalysator erhiiltliche Tclraacetyl-ft,fi-naphlholglykosid gibt in CH3OH gel. 
boi der Verseifung m it alkoh. NH3 bei 15° fi-Najdithol-fi-d-glykosid, lango Nadeln, 
F. 184—186°. — Analog entsteht aus I  u. Gńajacol das Tclraacełylguajacolglykosid, 
F . 155,5°, [a]))20 =  —-28,8° (Chlf.) u. bei Verseifung m it wss. NaOH in alkoh. Lsg. 
fi-Guajacol-d-glykosid, Nadeln, F. 157°. — a-Phcnol-d-galaktosid, F. 130,5— 132°, [a]n =  
+217°, cc-Phenol-d-cellobiosid, F. 253°, [a]p =  +122°, — fi-Phcnol-d-xylosid, F. 177,5 
bis 179°, [a]u — —47°. — I u. Thymol geben Telraacetyl-fi-thymol-d-glykosid, F. 1 IG 
bis 116,5°, [a]i)ln =  — 19,2° (Chlf.), u. bei der Verseifung mit CH3ONa in Chlf.-Lsg. 
fi-Thymol-d-glykosid, enthalt 1 Mol. Krystallwasser u. schm. bei 100—101°; dio wasser- 
froio Vorb. schm. nach vorherigem Sintern bei 73—75° unscharf bei 81°. (E. P. 394195 
vom 6/10. 1932, ausg. 13/7. 1933. D. Prior. 16/10. 1931.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von aromatiśchen 
Verbinduńgen. Arylalkalimctallverbb. werden auf reaktionsfiihige Gruppen oder Atomo 
im Mol. enthaltende organ, oder anorgan. Verbb. zur Einw. gebracht. — Zur Herst. der 
Arylalkalimetallverbb. behandelt man chlorsubstituierte aromat. Verbb. mit einem 
Alkalimetall in Ggw. eines indifferenten organ. Losungsm. boi einer ca. 40° nicht iiber- 
steigenden Temp. Die entstandenen Arylalkalimetallverbb. konnen unmittelbar ohno 
Abseheidung auf dio reaktionsfahigen Yerbb. zur Einw. golangen, oder man kann auch 
ihre Herst. in Ggw. derartiger Verbb. vor sich gehen lassen, wodurch wesentlich hohore 
Ausbeuten an den Endprodd. erhalten worden. Das Verf. ist besonders wirtschaftlich 
u. fiihrt toils zu bekannten, teils nouen analogen Verbb. Z. B. trag t man Na in Bzl. ein 
u. vermischt es m it Chlorbenzol bei Tempp. zwischen 15 u. 30° unter Riihren u. AbschluB 
von Luftfeuchtigkeit. Nach boondeter Umsetzung leitet man C02 bis zum Verschwinden 
der alkal. Rk. ein. Dann triigt man das Gemisch in W. oin u. trennt die wss. Schicht von 
der benzol. Beim Ansiiuern der wss. Schicht fallt Benzoesaure krystallin. aus, nach dem 
Absaugen u. Trocknen boi 119—120° schm. — In  die Phenylnatrium  enthaltende Bzl.- 
Lsg. trag t man unter starkor Kiihlung Dialhylaminoathyklilorid ein, erhitzt ł /2 Stde. 
zum Kp., gieBt in W., trennt die Bzl.-Fraktion ab, trocknet sie mit K 2C03, filtriert, 
dest. das Bzl. ab u. dest. den Ruckstand im Vakuum. U nter 2 mm Druck geht bei 
88—90° Diathylaminoathylbenzol iiber. — Aus p-Chlortoluól, Na  u. C02 entsteht wie oben 
p-Toluylsdure, F. 177°. — Tropft man unter Kuhlung in dio benzol. Lsg. von Phenyl
natrium  (I) Benzonitril ein, riihrt x/2 Stde. bei Raumtemp., gieBt das Gemisch in W., 
trennt die benzol. Schicht ab, dest. das Bzl. aus dieser ab, kocht den Ruckstand einigo 
Zeit m it verd. HC1, laBt erkalten, extrahiert mit A. u. dest. diesen ab, so erhalt man 
Benzophenon, F. 47°. — Aus I  u. fi-Naphthonitril entsteht analog fi-Naphthophenon,
F. 82°, ICp.7 216—218°, — aus I u. Diphenylmethan nach 24-std. Stehenlassen, mehrstd. 
Erwarmen auf 60—70° u. Einleiten von CO„ in der Hauptsache Diphenylessigsaure 
neben wenig Benzoesaure. — Tropft man in die benzol. Lsg. von I  mit Bzl. verd. Nitro
benzol ein, unter Regelung der sehr heftigen Rk. durch starkę Kiihlung, riihrt nach 
beendeter Umsetzung noch 2 Stdn. weiter, Tersetzt m it W., gibt zu der abgetrennten 
wss. Schicht verd. HC1 bis zur kongoneutralen Rk., extrahiert mit A. u. dest. diesen aus 
dem Auszug ab, so erhalt man Phenol. — Beim Einleiten von trockenem S 0 2 in die benzol. 
Lsg. von I bis zur kongoneutralen Rk. laBt sich Benzolsulfinsiiure gewinnen. — Benzoe- 
sdure u. p-Toluylsdure entstehen auch beim Einleiten von C 02 in die benzol. Lsg. von 
Phenylnatrium  oder p-Chlortolylnatrium in statu naacendi. — Aus p-Chlordimethylanilm 
u. Na in Bzl. entsteht beim Einleiten von C02 p-Dbnethylaminobenzoesdure, — aus I  in 
Bzl. u. Acetanhydrid bei tropfenweisem Zugeben des letzteren Acetophenon, — aus I 
in Bzl. u. Phenylisocyanat Benzanilid. — Schiittelt man Na  m it trockenem Bzl., laBt 
dazu unter Riihren unterhalb 30° tropfenweise eine Lsg. yon Campher in Chlorbenzol 
flieBen u. nach Yerbrauch des Na, ebenfalls tropfenweise, Diathylaminoathylchlorid, 
erhitzt noch 1 Stde. auf 60°, gieBt dann in W., trennt die wss. Schicht ab, extrahiert die 
benzol. Lsg. mit verd. HC1, macht erneut alkal., extrahiert mit A. u. entfernt diesen, 
so geht bei 125— 130° unter 7 mm Druck Diathylaminodihylcampher iiber. — Ahnlich 
entsteht aus Campher, Chlorbenzol, Na  u. Allylclilorid in Chlorbenzol der Allylcampher, 
Kp.4 92—96°, — bzw. beim Ersatz des Allylehlorids durch C02 die Camphocarbonsaure.
— Bei der Einw. von I in Bzl. auf Buttersaurenitril bei 4—5° u. Eintropfen von Athyl- 
bromid bei 0—10° in das Reaktionsgemisch erhalt man Didthylacetonitril ( ? Diathyl-
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phcnylacotonitril, der Referent). — Zu I in Bzl. setzt man Diathylallylacetonilril, erhitzt 
einige Stdn., giefSt das Gemiseh in W., trennt die benzol. Schicht m it Hilfe von HC1 ab, 
macht alkal., extrahiert m it A. u. dest. ihn aus dem ath. Auszug ab. Es wird so Dicithyl- 
aUylacełophenonimin, C8HS:,C: (NH)- CJCjjH^CąHj), K p.i0 145—147°, gebildet. — 
Leitet man C 02 in eine Lsg. yon m-Tolylnalrium  in Bzl. ein u. arbcitet wie oben auf, so 
erhalt man m-Toluylsaure. — Mischt man unter lluhren Na, Lg. u. Clilorbenzol, leitet 
sofort nach einsetzender Rk. C02 ein, halt 3—4 Stdn. bei 20—30°, trag t das Gemiseh 
in W. ein, trennt dio Lg.-Schieht von der wss. u. macht diese m it HC1 kongosauer, so 
gewinnt man ebonfalls Benzoesaure. (F. P. 736 428 vom 29/4. 1932, ausg. 23/11. 1932.
D. Prior. 29/4. 1931.) S c h o t t l a n d e r .

Dow Chemical Co., iibert. von: Edgar C. Britton und Ralph P. Perkins, 
Midland, V. St. A., Hersteliung von Cyclohezylphenolen. Cyclohezan oder Cydoliexanol 
oder dereń M ethylderiw. werden m it Phenol oder Kresol in Ggw. eines Oberflaehen- 
katalysators (Silicagel, Tonsil, Fullererde) unter Druck auf 100—350° erhitzt. Z. B. 
werden 1200 g Cyclohexan u. 5650 g Phenol in Ggw. von 300 g Fullererde 8 Stdn. 
in einer Stahlbombe auf 257° erhitzt. Beim Aufarbeiten erhalt man o-Cyclohexylphenol 
(K p.^ 168— 170°) u. p-Cyclohexylphenol (Kp.25 180—182°). Ferner entsteht eine geringe 
Menge von m-Cyclohexylplienol (F. 54—55°, K p.25 180°). Das p-Cycloliexyl-o-kresol bat 
den F. 78—78,5° u. K p.25 180—181°. — Hierzu vgl. auch das Ref. iiber A. P. 1862075;
C. 1932. II . 1237. (A. P. 1917 823 vom 23/10. 1931, ausg. 11/7. 1933.) N o u v e l .

Dow Chemical Co., Midland, ubert. von: Edgar C. Britton und William R. Reed, 
Midland, Michigan, V. St. A., Trennen eines Gemisches von a- und ft-Chlornaphthalin. 
Eine Mischung der beiden Chlornaphthaline, ii\ der das a-Isomere in einer groCercn ais 
dem eutekt. Gemiseh entsprechenden Menge vorhanden ist u. die fernerhin auch ein 
organ. Lósungsm., wie Methanol, A., Aceton, Ohlorbenzol, CC14, enthalten kann, wird 
auf ca. — 15 bis —20° abgekiihlt, wobei das a-Isomere auskrystallisiert. Nach dcm Ab- 
trennen desselbon wird das verbleibende fl. Gemiseh m it einem geeigneten Lósungsm. 
vcrd. u. weiterhin auf ca. —30 bis —40° abgekiihlt, wonach sich das /?-Isomere ab- 
scheidet. Z. B. werden 500 g Monochlornaphthalin, enthaltend 92% yom a- u. 8%  vom 
/Msomeren, auf ca. —15“ abgekiihlt. Nach dor Krystallisation wird abgeschleudcrt. 
Es werden 340 g a -Cldomaphthalin vom F . —2,5° (Kp.753 2 58,8°; D.254 1,192) erhalten. 
Das abgeschlouderte Ol, 160 g, besteht aus ca. 75% a- u. ca. 25% /3-Chlornaphthalin; 
es wird m it 4-faelier Gewichtsmenge A. yermiseht u. alsdann auf ca. —40° abgekiihlt. 
Es fallen danach ca. 30 g reines fi-Chlornaphthalin aus. Die Lsg. enthśilt nunmclir noch 
10 g fi- u. 120 g a-Chlornaphthalin; sie wird durch Abdampfen yom Lósungsm. befreit, 
worauf der Riickstand in der beschriebenen Weise erneut behandelt wird. Nach 3-maliger 
Wiederholung vcrbleiben nur noch 20 g ungetrennten Chlornaphthalingemisches. (A. P. 
1917 822 vom 21/5. 1930, ausg. 11/7. 1933.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M . (Erfinder: Carl WulfJ, Ludwigs- 
hafen a. Rh.), Verfahren zur Gewinnung reiner Telrahydronaphtliylamine durch Trennuiig 
von Gemisohen aus ar-Tetrahydro-a- u. -/9-naphthylamin oder ar- u. ao-Tetrahydro- 
fS-naphthylamin, dad. gek., daB man das Basengemisch in solchen Losungsmm. lóst, 
dio ar-Tetraliydro-/?-naphthylamin bei Tempp. unterhalb dessen F. nicht oder nur 
unvollstandig lósen, u. dann auf Tempp. zwisehen + 15  u. —20° abkiihlt. Geeignete 
Losungsmm. sind Bzn. u. Ligroin. (D. R. P. 581831 KI. 12 o yom 21/10. 1931, ausg. 
3/8. 1933.) M . F. M u l l e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Cecil Shaw, George Crowe 
Semple und Robert Fraser Thomson, Grangemouth, Schottland, Darstellung von 
Halogenantlirachinonen. Benzoyl-o-benzoesaure oder dereń Halogensubstitutionsprodd. 
werden in H 2S04, bei Ggw. oder Abwesenheit von Halogenubertragern, m it halo- 
genierenden Mitteln u. die entstandenen Halogenbenzoyl-o-benzoesauren nach vor- 
heriger Abscheidung oder in der gleichen Rk.-Lsg. m it ringschliefiendcn Mitteln 
behandelt. — Z. B. wird Benzoyl-o-benzoesaure (I) bei 10° in 5%ig. Oleum gol., J  dazu- 
gesetzt u. boi 5— 10° unter Ruhren ein gleichmaCiger Cl2-Strom wahrend 22 Stdn. 
eingeleitet. Das Prod. wird in W. gegossen, filtriert, der Nd. m it NaOH bis zur yólligen 
Entfernung der alkalilóslichen Bestandteile extrahiert, die alkal. Lsg. m it H 2S04 
neutralisiert, die ausgefallene Chlorbenzoyl-o-benzoesaure (11), enthaltend 19,16% Cl 
abfiltriert u. getrocknet. II wird in 10%ig. Oleum gel. u. 3 Stdn. auf 110° erhitzt. 
Die erkaltete Lsg. wird in W. gegossen, der Nd. abfiltriert, saurefrei gewaschen u. 
m it verd. NaOH-Lsg. oxtrahiert. Dor unl. Ruckstand wird m it W. alkalifrei gewaschen u. 
getrocknet. E r besteht aus einem Chloranlhrachinm, m it 18% Cl. Aus dem alkal.
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F iltrat fiillt beim Ansauern eino Chlorbenzoyl-o-bcnzoesaure m it 22,9% Cl aus. — Jc nach 
der Zeitdauer der CIa-Einw. werden niedriger oder hoher chlorierte D eriw . der I u. 
des Anlhrachinons erhalten. — Aus i '  - Chlor ben zoyl-o-bcnzocsdnre in 90%ig. H 2S 04 gel. 
erhalt man beim Einlciten eines Cl2-Stromes in Ggw. von J  bei 60° wahrend 50 Stdn. 
ein 25,95% Cl cnthaltendcs, hoher chloriertes Prod. (III). Lost man III in 100%ig. 
H2S 04 bei 160° u. halt dio Temp. der Lsg. 4 Stdn. auf 160—165°, kiihlt die Lsg. ab, 
verd. sie mit W. auf eine H2S04-Konz. von 90%, filtriort den cntstandcnen Nd. ab, 
wiischt ihn saurefrei, extrahiert m it N a2C03-Lsg., wascht den unl. Riickstand m it W. 
alkalifrei u. trocknet, so erhalt man ein liauptsachlich aus 2,3-Dichloranthrachinon 
bestehendes u. 27,2% Cl cnthaltendcs Prod. (E. P. 389 507 vom 17/9. 1931, ausg. 
13/4. 1933.) SCHOTTLANDER.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Lynne 
Ulich, Racine, und Robert J. Goodrich, South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Ver- 

fahren zur Reiiujewinnung von 2-Aminoanlhracliinon aus dcm technischen Rohjrrodukl. 
Dieses wird mit ca. 80—85%ig. H,SO., bei Tempp. von 125—120° behandelt u. dio 
Sulfonicrungsmasso in W. gegossen. — llierbei scheidet sich das 2-Aminoanthrachinon (I) 
ais frcie Basc ab, wahrend dic Vcrunreinigungen in Lsg. bleiben. Nennenswcrto Mengen 
von 1 werden auf dieso Weise nieht sulfoniert u. andererseits auch Yerunreinigungen des 
Rohprod. in W. 1. gomacht, dic boi dem iiblichcn Umkrystallisieren von rohem I aus 
starkorer H 2S 04 m it dem Sulfat von I zusammen ausfallen. Besonders geeignet ist das 
Verf. fiir dio Rcinigung von dureh Amidierung des anthrachinon-2-monosulfonsauren 
Na gcwonncncm 1. Z. 15. trag t man lOTeile techn. I in lOOTeile 80%ig. H ,S 04 ein u. 
erhitzt unter Ruhren 12 Stdn. auf 125°. Dann kiihlt man die M. auf 60° ab, giefit in 
1000 Teile k. W., kiihlt die verd. Lsg. auf 15° herunter, filtriert das ausgcschiedeno I  ab, 
wascht es m it k. W. u. trocknet. Es ist nahezu rem. Sogar dureh 12-std. Erhitzen von 
rohem I unter RiickfluB mit 20%ig. N aIIS 03-Lsg. liiBt sich eino tcilweise Rcinigung 
erzielen. (A. P. 1900 001 vom 6/2. 1930, ausg. 7/3. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

Karin Schulze, Ubcr hautschadigcnde Wirkungen dureh gefdrble Tcxlilicn. (ScliluB 
zu C. 1933. II. 614.) Besonders behandelt sind die Pelzfarbstoffc. (Mli. Seidc Kunst-

F. Scholefield und H. A. Turner, Einige Bcobachiungen iiber das Verhalten von 
Kiipenfarbstoffen auf Baumwolle. Auszug aus der C. 1933. II. 1929 ref. Arbeit. (Dycr 
Calico Printer, Bleachcr, Finislier Text. Rev.' 70. 27-—29. 7/7. 1933.) F r i e d e m a n n .

R. VincŚS, Eine Anwendung des Kaliumpcrmanganats in der Farberei. Farben von 
Mohairpliischcn m it Baumwollkette u. SchuB aus tiirk. Mohairwolle. Die entschliehteto 
u. gewaschenc Waro wird mit 8—9%  KMnO,, u. 8—9°/0 MgS04 gefiirbt. Man geht in 
das Magnesiumbad ein u. gibt das KMn04 in kleinen Portionen (wahrend i 1/., Stde. 
bei 30—35°) zu. Die entstehende Bisterfarbo ist sehr licht- u. gut waschecht. (Rev. 
Chim. ind. 42. 178—79. Juli 1933.) E r ie  d e  m a n n .

L. L. Lloyd, Fehler in  wollenen und gewirkten Stoffen. Auszug aus der C. 1932. 
II. 1697 ref. Arbeit. (Canad. Text. J . 50. Nr. 15. 27. 28/7. 1933.) F r i e d e m a n n .

G. Choisy, Mittel gegen gewisse Farberei fehler. Hinweise fiir das Farben von 
Viscoseseide. (Rev. univ. Soies ot Soies artific. 8. 597—601. Juli 1933.) S u v e r n .

E. Herzog, Einige Bemerkungen iiber die Rcduktionsprodukte der Kiipenfarbstoffe. 
Dio indigoiden Farbstoffe geben meist gelbe, seltener orango bis braunliche Kiipcn, 
die von Sauren entfarbt werden. Man kann dio Leukoverbb. der indigoiden Farbstoffe 
mit A. oder Essigather aus der wss., alkal. Lsg. extrahieren. Die Leukoderiw. der 
Thioindigos geben gelbe A.-Lsgg. m it prachtig griiner Fluorescenz an der Quarzlampo 
mit Woodschirm. Dio Prodd. der alkal. Red. der Benzanthraehinonfarbstoffe sind 
violctt, blau, braun oder grau, mit Sauren schlagen sie in Carminrot um; boim Tyndall- 
effekt ist der in kolloidaler Form in der Kiipe vorhandene carminrote Korper erkennbar. 
(Rev. gen. Matiferes colorantes Teinture, Impress. Blancliiment Apprets 37. 284—85. 
Aug. 1933.) F r i e d e m a n n .

— , Sclinelltrocknende Lackfarben. (Paint Colour Oil Varnish Ink Lacquer Manuf. 3. 
155—58. Juni 1933.) S c h e i f e l e .

— , Die Eisenoxydpigmente. Es werden die verschiedenen gelben u. roten Ocker 
von naturlichem Vork. oder kiinstlichcr Herst., sowie dio braunen u. schwarzen Pigmente

X. Farberei. Farben. Druckerei.

seido 38. 290—93. Juli 1933.) StJYERN.
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auf der Grundlage des Eisensesquioxyds beschrioben. (G. Chimici 27. 168—75. Mai 
1933.) ' H e l l r i e g e l .

E. Aster, Zusammensetzung und Analysc von Litliopone. Angaben iiber Zus., 
Einzelheiten iiber Best. des ZnS, zweckmaBig durch Entw. von H„S, der in Cd-Acetat 
aufgefangen u. jodometr. titriert wird. (Verfkroniek 6. 188. 15/7. 1933. Amsterdam, 
Chem.-techn. Lab. von L o b r y  DE B r u y n .) G r o s z f e l d .

— , Ersatzsloffe fiir  Leinol. Leinol kann in der Anstrichteehnik ersetzt werden 
durch folgende Mischungen: Leinol 30, Harzol 30, Kolophonium 15, White-spirit 25, 
oder Leinol 20, Vaselin 20, Kolophonium 30, W hite-spirit 99, oder Leinol 10, Harzol 15, 
Kolophonium 20, White-spirit 45, FichtennuBól 10, bzw. Kolophonium 100, Krystall- 
soda 20, NTL, 24, W. 50, bzw. Cumaron 60, Bzl. 40, Siccatiy 0,2. (G . Chimici 27. 311—13. 
Aug. 1933.) G r i m m e .

Kurt Brass, Der Farbsloff des Akazienholzcs und seine fdrberischen Eigensćhaften. 
■ Vortrag iiber bereits mitgetcilto Unterss. (C. 1933. I. 2317 u. friiher); vgl. ferner 
G u l a t i  u. V e n k a t a r a m a n  (C. 1933. II. 76). (Melliands Textilber. 14. 346—47. 
Juli 1933. Prag.) L i n d e n b a u m .

Chemische und Seifenfabrik R. Baumheier Akt.-Ges., Deutschland (Erfinder: 
Rudolf Kern), Sulfonierungsprodukte. Hóhermolekulare Alkohole werden m it nieder- 
molekularen Alkyl- oder Arylschwefelsaureestern vermittels Kondensationsmitteln, 
wie Oleum, CISOJtl, PCl5 oder AlCl3, kondensiert. Im Falle der Verwendung der ersteren 
Kondensationsmittel findet gleiehzeitig noch Sulfonierung sta tt. Es kommen sowohl 
neutralc, ais auch saure H 2SO.,-Ester zur Verwendung. Die Rk.-Prodd., die gegen 
Elektrolyte weitgehend bestiindig sind, sollen ais Nelz-, Reinigungs- u. Emulgierungs- 
miitel Verwendung finden. — Z. B. wird eine Mischung von 70 Teilen Dimełhylsulfat 
m it 10 Teilen Oleinalkohol m it 100 Teilen 20%ig. Oleum verriihrt. Danach wird das 
Rk.-Prod. abgeschieden u. neutralisiert. Es eignet sich auch ais Weichmachungsmillcl. 
Weitero Beispiele werden gegeben fur die Kondensation von Mischungen aus Cetyl- 
alkoliol u. Butylsulfat vermittels Oleum, aus Oleinalkohol u. p-Ghlorphcnol-H2SO.l-Estcr 
m it AlClg, aus einem Cetyl-Oleinalkoholgemisch u. Kresylsclmefelsdure m it A1C13 u. 
aus Acetylschwefelsaure u. Cetylalkohol m it PC15. (F. P. 42 261 vom 13/9. 1932. ausg. 
21/6. 1933. D. Prior. 29/9. 1931. Zus. zu F. P. 721 041; G. 1932. II. 2375.) Eben .

J .R . Geigy A. G., Basel, Schweiz, Darslellung hochmolekularer Sulfonsaurcn. 
Synthet., sauer kondensierte, feste Harze auf Formaldehydbasis werden fiir sich oder in 
Ggw. naturlicher Harze m it Phenol, dessen Homologen oder Substitutionsprodd. bis 
zur Bldg. einer homogenen Fl. behandelt u. auf diese sulfonierende Mittel, wie H =SO.,, 
zweckmiiBig bei erhóhter Temp., bis zur Loslichkeit in W. zur Einw. gebracht, wobei 
man einen Teil des Sulfonierungsmittels durch eine oder mehrere freie aromat. Sulfon- 
sauren ersetzen kann. — Die fast farblosen Kondensationsprodd. finden ais Beiz- u. 
Gerbmiltel in der Textil- u. Lederindustrie Verwendung u. sind insbesondere wertvoll 
ais Re$ervierungsmittel fiir Wolle in der Halbwollfarberei. Z. B. werden Phenol u. 37%ig. 
CH^O-Lsg. m it wenig konz. H 2S 0 4 gemischt u. das Gemisch erst 2 Stdn. auf 55° u. 
-dann auf 85° erhitzt, bis die M. in der Kiilte briichig ist. Das Harz wird m it Phenol 
verschmolzen u. bei 75— 105° m it konz. H ,S 04 bis zur Loslichkeit in W. verriihrt. 
Die Uberschiissige ILSO., wird in iiblicher Weise entfernt u. m it N a2C03 das Na-Salz 
der Harzsulfonsaure durch Eindampfen oder durch Aussalzen gewonnen. Die wss. 
Lsg. des braunlich gefarbten, etwas hygroskop. Pulvers besitzt stark leimfallende 
Eigg. u. fiirbt sich m it FeCl3 kriiftig rotstichig blau. — Ein durch Kondensation von 
Phenol m it Hamstoff u. 38°/0ig. CH20-Lsg. in Ggw. von 40°/oig. H 2S04 bei 85° erhiilt- 
liches Harz (I) wird m it Phenol bei 70° bis zur homogenen Lsg. verriihrt. Zu dieser 
laBt man zwisehen 40 u. 110° H 2S 04 66° B6 zuflieBen u. ruh rt weiter, bis eine Probe 
im gleiehen Vol. W. auch k. klar 1. ist. Nach Abstumpfen der iiberschiissigen Saurc 
m it Na2C03 laBt sich das 1. Harz durch Aussalzen m it NaCl oder durch Eindampfen 
ais schwach gefarbte, amorphe M. gowinnen. Ihre Lsgg. besitzen stark  fallende Wrkg. 
auf bas. Farbstoffe u. Leim, FeCl3-Rk. rotstichig blau. — Lost man das Harz I  in Phenol 
bei 70° u. gibt bei derselben Temp. ein durch Einw. von konz. H 2S 04 bei 100— 120° 
auf Tełrahydronaphthalin u. Naphthalin wahrend 15—33 Stdn. erhaltliehes Sulfon- 
sduregemisch zu, so wird die M. nach einigen Stdn., selbst in wenig W., 1. Man neutrali
siert die Lsg. m it N H 3 u. scheidet das N H t-Salz durch Eindampfen im Vakuum in 
fester Form ab. Auf Zusatz einer Leimlsg. zu der angesauerten Lsg. des Prod. entsteht



19B3. II. Hx. F a r b e r e i . F a b b e n . D r u c k k r e i. 2197

ein dickcr weiBer Nd. — Man sclirn. Phenol u. Kolophonium zusammen u. verruhrt 
die M. m it 37,5%ig. G7/20-Lsg. u. H am słoff bis zur Bldg. einer liomogenen Emulsion, 
setzt bei 40° konz. HC1 zu u. erhitzt das Gemisch nach dem Abklingen der von selbst 
einsetzenden Rk. in einem offenen GefiiB auf 80—90°, bis der groBte Teil des W. ver- 
dam pft ist. Das eingedampfte Harz ist blaBgelb u. in der Kalte briichig. Man triigt cs 
in Phenol ein u. behandelt bis zur Loslichkcit in W. m it konz. H,SO,t bei 110— 115°. 
Das Na-Salz ist in allen Verhaltnissen in W. 1., in konz. Lsgg. erzeugen Mineralsiluren 
einen kasigen Nd. — Anilin  u. H am stoff werden mit. wenig W. angeriihrt, 40%ig- 
H2SO,, oder 10°/oig. HC1 zugesetzt, dann 37,5°/0ig. C H fi-Lsg. zugegeben, 2 Stdn. 
auf 50° u. weitere 2—3 Stdn. auf 90° erwarmt, bis sich das Harz vom W. ais zahe M. 
abgetrennt hat. Das Harz wird m it Phenol yermischt u. tropfenweise konz. H2SO., 
zugegeben. Aufarbeitung wic vorstehend. Das Na-Salz der Ilarzsulfonsaure, blaB- 
gelbes Pulver, fiirbt sich in wss. Lsg. m it FeCl3 braunviolett. — Das Kondensat ionsprod. 
aus Phenol, Biuret, C II.fi u. wenig 40%ig- H2S04, in der Warnie zahe Pastę, in der 
Kalte hartc, briłchigo, milchig triibe M., liefert eine Harzsulfonsaure, dereń Na-Salz 
eine rótliehe M. von muscheligem Bruch bildet u. dereń wss. Lsgg. starkę Gerb- u. 
Beizwrkg. aufweisen. (E. P. 388 936 vom 16/3. 1932, ausg. 30/3. 1933. D. Prior. 
16/3. 1931. F. P. 732 931 vom 10/3. 1932, ausg. 28/9. 1932. D. Prior. 16/3. 1931. 
Schwz. P. 158 243 vom 16/3.1932, ausg. 16/1.1933. D. Prior. 16/3.1931 u. 
Schwz. PP. 160 649, 160 654, 160 656, 160 662 [Zus.-Patt.] vom 12/5. 1932, ausg. 
16/5. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

J. R. Geigy A.G. ,  Bascl, Schweiz, Darstellung hochmolekularer Sulfonsauren. 
Zu dem vorst. Ref. nach E. P. 388936 usw. ist folgendes nachzutragen: Harzsulfon- 
sfiuren m it denselben wcrtvollen Eigg. wie dic vorbeschriebenen lassen sich auch 
erhalten, wenn man von harzartigen Kondensationsprodd. ausgeht, zu dereń Aufbau an 
Stelle des Phenols dessen Homologen oder Suhstitvtionsprodd. u. an Stelle des Harn- 
stoffs oder Anilins Thioliarnstoff oder aromat. Sulfonsaureamide verwendet wurden. 
Diese Harze werden ebenfalls in Phenol gol. u. dann m it sulfonierenden Mitteln bei 
erhohter Temp. weiterbehandolt. Die wss. Lsgg. der entstandenen Harzsulfonsauren 
geben m it FeCl3 meist ebenfalls rotstichig blaue Farbungen. Z. B. werden Chlorphenol, 
erhaltlich durch Einw. von 1 Mol. S 0 2C12 auf 1 Mol. Phenol, H amstoff u. C H fi  m it 
4%ig. H 2SO., behandelt, das entstandene Harz bei 60° m it Phenol bis zur Homogenitat 
verriihrt u. dann bei 70—80° m it Monohydrat sulfoniert. — Weitere Beispiele betreffen 
die Verwendung von Ilarzen aus: Dichlorphenol, H am stoff u. C H fi, — Jiohkresol, 
Hamstoff u. C H fi, — Xylenol, H am stoff u. C H fi, — o-Kresol, Kolophonium, C H fi  u. 
Hamstoff, —  Chlor-m-kresol (CH3: OH: Cl =  1 :3 :  6), H am stoff u. C H fi, — o-, bzw. 
m-, bzw. p-Kresol, H am stoff u. C H fi, — Phenol, p-Toluolsulfamid u. C H fi, — sowie 
aus Phenol, Thiolinrnstoff u. C H fi. (Schwz. PP. 160 650,160 651, 160 652, 160 653, 
160 655, 160 659, 160 661, 160 663 vom 12/5.1932, ausg. 16/5.1933, 160 667, 
160 668, 160 669 vom 12/5.1932, ausg. 1/6.1933. Zus. zu Schwz. P. 158 243; vgl. 
vorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

J. R. Geigy A.-G., Basel, Schweiz, Darstellung hochmolekularer Sulfonsauren. 
Zu den vorst. Reff. ist nachzutragen, daB man die synthet., sauer kondensierten festen 
Harze auf Formaldehydbasis auch in Homologen oder Substitutionsprodd. des Phenols 
lósen u. dann sulfonieren kann. — Z. B. trag t man in geschmolzenes Phenol ein Gemisch 
von Hamstoff u. verd. wss. H 2S 04 ein. Dazu gibt man unter starkem Riihren eine 
37,5°/0ig. OT20-Lsg. u. erhitzt das Ganze, bis eine in der Kalte pulverisierbarc M. 
erhalten wird. Das zerkleinerte Harz lost man in Rohkresol u. sulfoniert die Lsg. unter 
vorsichtigcr Zugabe von konz. H 2S 04 u. allmśihlicher Steigerung der Temp. von 40 
auf 105°. Nach Verdiinnen m it W., Neutralisation mit Na2C03 u. Eindampfen erlialt 
man ein stark leimfallend wirkendes Prod. — Weitere Beispiele betreffen die Sulfo- 
nierung der Lsgg. von harzartigen Kondensationsprodd. aus: Phenol, H am stoff u. C H fi  in : 
Chlorphenol, — Phenol, H amstoff u. C H fi  in: Xylenol, — Chlorphenol, Hamstoff u. 
C H fi in: Chlorphenol, — Dichlorphenol, H am stoff u. C H fi  in: Chlorphenol, — sowie 
aus: Dichlorphenol, H am stoff u. C H fi  in: einem Gemisch von Chlorphenol u. Dichlor
phenol m it Monohydrat bzw. 12%ig. Oleum. (Schwz. PP. 160 657, 160 658, 160 660, 
160 664 vom 12/5. 1932, ausg. 16/5. 1933. 160 665, 160 666 vom 12/5. 1932, ausg. 
1/6.1933. Zuss. zu Schw. P. 158 243; vgl. vorvorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Verfahren zur Herstellung eines rnetall- 
haltigen Thioderivates des Phenols. Man sulfidiert Phenol m it S2C12 bei niedriger Temp.
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u. crhitzt das Thiodcriy. m it SnCl, in Ggw. von NaOH. — Z. B. behandelt man ein 
aus 600 Teilen Eis, 200 Teilen NaCl u. 200 Teilen Phenol bestehendes Gemisch bei 
■—15 bis —5° m it 400 Teilen S 2Cl2 u. setzt wahrend der Behandlung noch 200 Teile 
Eis hinzu. Man riihrt 1 Stde., erwarmt auf 90°, trennt das gebildete Harz ab u. erhitzt 
es m it 670 Teilen NaOH von 30° Bó u. 150 Teilen SnCl2 15 Stdn. auf 111—112°. Die 
entstandone Pasto liefert nach dem Trocknen im Yakuum ein hellgrungelbes Pulver, 
das ais Beiz- u. Reservierungs>nittel vcrwcndet wird. — Hierzu vgl. auch das Ref. iiber
D. R .P . 564215; C. 1933. i. 1523. (Schwz. P. 160 082 vom 25/11. 1931, ausg. 17/4.
1933. Zus. zu Schwz. P. 150 920; C. 1932. 1. 3930.) N o u v e l .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Bascl, Schweiz, Darstdlung 
eines Kondensationsproduktes aus Benzoin. Man liifit aąuimolckulare Mengen Benzoin u. 
2-Oxynaphthalin-3,6-disulfonsauro cinwirken. — Z. B. wird in  eino Lsg. yon 2-Oxy- 
naphlhalin-3,6-disulfonsaure in konz. H„SO,, bei 20—40° unter gutem Riikrcn Benzoin 
eingetragen. Nach einigem Stehen verd. man m it Eis, filtriert u. wascht gcgebcncnfalls 
m it NaCl-Lsg. etwas nach. Der Riickstand wird dann in W. gel., m it Na2C03 oder 
NaOH neutralisiert u. gegebenenfalls von Yerunreinigungen abfiltriert, oder man 
neutralisiert dio m it viel W. verd. Rk.-M. m it CaC03 oder Ca(OH)2 u. fiihrt sie nach 
Entfem ung des CaSO,, m it N a2C03 in das Na-Salz iiber. Aus der klaren Lsg. wird 
durch Aussalzen das Kondensationsprod., helles, in W. 11. Pulver, abgeschieden u. 
getrocknet. Es findet zum Rescrvieifen von Wolle gegeniiber den verschiedensten 
Farbstoffen sowie ais Egalisierungsmitlel Verwendung. (Schwz. P. 160 439 vom 
16/1. 1932, ausg. 1/5. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carl WulJf und 
Ernst Roell, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung von Sulfonsduren und 
dereń Umwandlungsprodukten, dio ais wertvolle Zwisclienprodd. fiir dio Gewinnung von 
Farbstoffen geeignet sind, dad. gek., daB man Diphenylbenzole in an sich bekannter 
Weisa sulfoniert u. gegebenenfalls die entstandencn Sulfonsauren in bekannter Wciso 
in Umwandlungsprodd. liberfiihrt, z. B. in Sulfonsiiurechloride, -amide oder -ester.— 
Man lóst 230 Teile 1,3-Diphenylbenzol (F. 86°) unter Erwarmen in 1800 Teilen CCI., u. 
laBt bei — 18 bis —20° unter Riihren eine Lsg. von 128 Teilen C1-Ś03H  in 300 Teilen 
CHC13 einlaufen. Man riihrt noch 6 Stdn. bei —18 bis —20° u. gieBt bei Zinmiertemp. 
in W. Hierbei lost sich die Sulfonsiiurc in W., u. der nichtsulfonierte KW-stoff bleibt 
im CCI, gel. Das Na-Salz der Sulfonsiiure ist ein wcifles lockeres Pulycr, das sich aus h. 
W. umkrystallisieren laBt. Es wird durch PC15 in das Sulfonsiiurcchlorid iibergefiilirt. 
Mit NH3 liefert dieses das Amid. (D. R. P. 582 267 KI. 12ovom25/2. 1932, ausg. 11/8. 
1933.) M . F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: William 
L. Rintelman, Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., DarsteUung ton Sulfiden des 2,6-Di- 
aminoanlhrachinons. l,5-Dimorcapto-2,6-diaminoanthrachinon wird m it milden Oxy- 
dationsmitteln, insbesondere Luftsauerstoff, behandelt. — Z. B. wird das durch Erhitzen 
yon l,5-Dichlor-2,6-diaminoanthrachinmi m it 50°/oig. A., Na„S u. S wahrend 18—20 Stdn. 
auf ca. 105—110° erhaltliche l,5-Dimercapto-2,6-diaminoanthrachinon ais Na-Salz in W. 
gel. u. durch die Lsg. so lange ein Luftstrom geblasen, ais noch ein Nd. entsteht. Dieser 
wird abfiltriert u. m it W. alkalifrei gewaschen. Die braune bis roto M. gibt beim 'Um
krystallisieren aus 90°/oig. H2SO., glanzend gelbe Krystalle, augenscheinlich ein Sulfal 
des 1,5-Sulfids oder -Disulfids, das bei der Hydrolyse m it W. das freie Sulfid, dunkelrotes 
Pulycr, in ILSO, mit gelber Farbę 1., liefert; gibt bei der Red. mit alkal. N a2S20 4 eine 
orangebraune Lsg. (Kupo) m it rotlichgelber Fluorescenz, ist unl. in h. W., k. verd. 
Alkali, A., CCI, u. Nitrobenzol, wl. in Benzylalkohol, wird beim Kochen m it Na-Poly- 
sulfidlsg. in das 1,5-Dimercapt.an zuriickyerwandclt, u. laBt sich m it Benzaldehyd zu 
einem gelben Farbstoff der Anthrdchinonlhiazolreihe kondensieren. — Die Oxydation 
zum Sulfid kann auch mit Na-Perborat erfolgen. (A. P. 1894790 vom 20/4. 1931, 
ausg. 17/1. 1933.) SCHOTTLANDER.

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibert. yon: Max Albert 
Kunz, Mannheim, Rudolf Stroh und Hermann Dimroth, Ludwigshafen a. Rh., Dar- 
stellung von 9,10-Diaminoanthracen, dessen N-Substitutionsprodukten und dereń in  den 
Benzólkernen substituierten Derivaten. Man behandelt entweder Anthrachinon oder 
dessen Kernsubstitutionsprodd. bei erhohter Temp. m it aliphat. Carbonsaureamiden, 
u. Yerscift die entstandenen 9,10-Diacyliminoanthrachinone m it alkal. Mitteln bzw. bc- 
liandelt sie m it aromat. Amincn, organ. Saurechloriden oder Saureanhydriden, zweck
maBig bei erhohten Tempp. in Ggw. eines indifferenten organ. Yerdiinnungsmittels, wie
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Nitrobenzol, u. unter Zusatz eines Aminsalzes, wic Anilinhydroclilorid, bzw. eines siiurc- 
bindenden Mittels, wie Na-Acetat. — 9,10-Di aryla minoanth raeene lassen sich auch durch 
Red. von Anthrachinon-9,10-dianilen in alkal. oder saurem 'Medium gewinnen. — 
Z. B. wird Anthrachinon m it Formamid wahrend 4 Stdn. unter Riihren in gelindem 
Sieden unterhalten. Das h. abfiltrierte Rcaktionsprod. wird m it W. u. A. gewaschen. 
Das so erhaltene 9,10-Diformyliminoanthraccn (I) ist ein in den meisten Losungsmm., 
auBer Formamid, unl. gelbes Pulver. — Analog gewinnt man aus 2-Chloran thraóhinon u. 
Formamid das N,N'-Diformyl-9,10-diimino-2-chloranthraccn (II), gelbes Pulver, fast unl. 
in organ. Losungsmm., 1. in methylalkoh. KOH. — Tragt man I in methylalkoh. KOH ein 
u. koeht 1 Stde., so krystallisieren beim Erkaltcn braunrote Nadeln des 9,10-Diamino- 
anthracens (III) aus. Es liiBt sich aus Amylacetat urn krystallisieren u. geht beim 
Erhitzen m it 70%ig. ILSO,, u. M n02 in Anthrachinon iiber. — Lóst man I  in methyl- 
alkoh. KOH, gibt wss. NH4C1-Lsg. hinzu u. koclit 1 Stde., so scheidet sich beim Er- 
kalten das 9-N-Formyl-9,10-diaminoanthraccn aus der Lsg. aus. — II  gibt bei der Ver- 
seifung mit methylalkoh. KOH das 2-Chlor-9,10-diaminoanthracen, rotgelbes Pulver, aus 
Xylol Krystalle. — E rhitzt man 1 Teil I m it 1 Teil Anilinhydroclilorid u. 10 Teilen 
Anilin  1 /2 Stde. zum Kp., filtriert nach dcm Erkalten ab u. wiischt m it A. u. h. W. aus, 
so erhalt man das 9,10-Diphenylaminoanthracen (IV), C2(!H 2i;iI \2, m it S6,9% C, 5,7% II 
u. 7,74% N, aus Trichlorbenzol kraftig gelbgcfarbte Nadeln. — Beim Eintropfen von 
Benzoylchlorid in ein auf 100° erliitztes Gemisch von I  u. Nitrobenzol u. 1-std. Erhitzen 
des Gcmischcs zum Kp. crhiilt man das N,N'-Dibenzoyl-9,10-diaminoanthracen, gelbe 
Nadeln, in gel. KOH m it braungelber Farbc I. —• In gleiclier Weise wic IV erhalt man 
aus I, p-Toluidin u. p-Toluidinhydrochlorid das N ,N '-9,10-Di-p-tolylaminoanłhracen 
(VII), aus Trichlorbenzol Krystalle. — Kocht m a n i m it Acetanhydrid u. etwas Na-Acetat 
einige Stdn., so geht es \w N  ,N'-Tetraacelyl-9,10-diamirwanthracen iiber, aus Eg. oder Chlf. 
Krystalle, ultrayiolettcm Licht ausgesetzt starkę blaue Fluorescenz zeigend. — Analog 
entsteht aus II  das N,N'-Tetracctyl-9,10-diamino-2-chloranlhracen. — Durch mehrstd. 
Erhitzen von I  m it Plithalsaureanhydrid u. Nitrobenzol zum Kp. erhalt man 9,10-Di- 
phlhaliminoanthracen (V), aus Nitrobenzol oder Xylol Krystalle, die Lsgg. fluorescieren 
blau. — Tragt man A1C13 unter Riihren in eine Suspension von Anthrachinon in Anilin  
ein, riihrt 1—2 Stdn. bei 50—60°, treibt das uberschiissige Anilin durch alkal. Dampf- 
dest. ab, filtriert den festen Nd. ab u. krystallisiert ihn aus Trichlorbenzol oder Acet
anhydrid um, so erhalt man gelbe Krystalle des Anthrachinon-9,10-dianils (VI), in 
60%ig- H 2SO,i m it rotcr Farbę 1.; beim Stehenlassen dieser Lsg., sehneller beim Er- 
warmen, wird es unter Abscheidung von Anthrachinon zers. Beim Kochen einer Lsg. 
von rohem VI m it wss. NaOH u. Zn-Staub unter Durchleiten von Dampf durch die Lsg. 
bis zur vol!standigen Entfernung des uberschiissigen Anilins, Filtrieren u. Neutral- 
waschen m it h. W. erhalt man IV, dns aus Trichlorbenzol oder Xylol umkrystallisiert 
werden kann. — Die Red. von VI zu IV kann auch in sd. amylalkoh. Lsg. m it Na oder 
in konz. H2SO., gel., m it Cu-Pulver bewirkt werden. — Analog laBt sieh das Dianil aus 
Anthrachinon u. p-Toluidin zu VII reduzieren. — Das Dianil aus 1-Chloranthrachinon 
u. o-Chloranilin gibt beim kurzeń Kochen m it einer Lsg. yon SnCl2 in Anilin das 9,10-Di- 
o-chlorphenylamino-l-chloranthracen, aus Amylalkohol leuchtcnd gelbe Krystalle. — 
Das dianilanthrachinon-2-sulfonsaure Na, erhaltlich aus Anilin  u. dcm Na-Salz der 
Anthracliinon-2-sulfonsdure, rotes Pulver, in verd. Alkali m it tiefroter Farbę 1., laBt sieh 
durch Erwarmen seiner Lsg. in verd. NaOH m it Na2S20 4 zum Na-Salz der 9,10-Diphcnyl- 
aminoanlhraccn-2-sulfonsaurc der Zus. VIII reduzieren. Es ist wl. in W. u. NaOH-Lsg., 
u. farbt Wolle aus saurem Bade in gelben Tónen. Die meist stark gefarbten Verbb. 
fluorescieren, ultrayioletteri Strahlen ausgesetzt, u. werden samtlieh beim Erhitzen m it 
60—70%ig- H 2S 04 u . einem Oxydationsmittel zu Anthrachinon oder dessen Substi- 
tutionsprodd. zers. Sie eignen sich zur Herst. yon Pigmenten, sowie ais Zwischenprodd. 
zur Herst. von Farbstoffen. (A. P. 1 917 801 vom 8/4. 1931, ausg. 11/7. 1933. D. Prior. 
1/12. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Darstellung eines slicksloffhaltigen 
Kondensatiojisproduktes der Anthrachinonreihe. 3'-Amino-4'-methylaminobenzoyl-o-bcn- 
zoesaure (I) wird m it l-Chloranthrachinon-2-carbonsa.ure (II), zweckmaBig in alkal. 
Medium u. in Ggw: eines Cu-Katalysators sowie einer ais Lósungsm. fiir die beiden 
Carbonsauren wahrend der Rk. dienenden organ. Base, kondensiert. — Z. B. crhitzt 
man 4-Chlor-3-nitrobenzoyl-o-bcnzoesdure m it 25%ig. Methylaminlsg. 15 Min. unter 
RuckfluB, filtriert dann, kiihlt das F iltra t m it Eis auf 0° ab, sauert m it HC1 an u. 
scheidet die ausgefallene 3-Nitro-4-methylaminobenzoyl-o-benzoesaure (III), hellorange-
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farbenes Pulver in ublicher Wcise ab. III wird in wss. N H 3 gel., die Lsg. auf 85° erhitzt u. 
m it FeS 04 u. NH3 bis zur Bldg. eines sehwarzen Nd. von Fe(OH)2 behandelt. Man 
riihrt noch 15 Min. weiter, filtriert, laBt das F iltra t auf 0—5° abkuhlen, neutralisiert 
m it vcrd. CH3C02H, laBt den Nd. 24 Stdn. stehen, filtriert ihn u. trocknet. Die so 
erhalteno I ist in konz. H 2S 04 m it gelblichroter Farbę 1. Man vermischt I m it II, 
Na2C03, etwas CuS04 u. W., erhitzt das Ganze unter RiickfluB im sd. NaCl-Bado 
6 Stdn., filtriert, kiihlt das F iltra t ab u. siiuert es an. Das ausgefallenc dunkel blaulich- 
griinc Kondenmlionsprod. wird abfiltriert, saurefrei gewaschen u. getrocknet. Es ist 
in konz. H 2S 04 m it gelblichgriiner Farbc 1. u. geht beim Behandeln m it ringschlieBend 
wirkenden Mitteln g la tt in einen Kiipenfarbstoff iiber. (Schwz. P . 155 776 vom 1/4.1931, 
ausg. 16/9. 1932. E. Prior. 1/4. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

XI. Harze. Lacke. Firnis. P lastische Massen.
Fred W . F reise, Die brasilianischen Balsamc und ihre lidufigslen Verfalschungcn. 

Herkunft, Eigg. u. Kennzalilen der Balsame in Tabellen. Zusammenstellung der wich- 
tigsten Verfalschungen von Copaiva-, Pao-, Sapota-, Sorva- u. Tamaąuarebalsam u. 
ihres Nachweises. (Ann. Falsificat. Fraudes 26. 324—31. Juni 1933. Rio de Janeiro.) Gd.

— , Die Glyptalharze. Wiedergabe einer Reihe yon Herst.-Verff., sowie Be- 
schreibung der Eigg. u. Verwendung. (G . Chimici 27. 163— 68. Mai 1933.) H e l l r .

Otto M erz, Hersteliung zdhflussiger Celluloseesterlosungen. (Nitrocellulose 4. 123. 
Juli 1933.) ____ H. S c h m i d t .

S tandard  Oil D evelopm ent Co., iibert. von: Jo h n  C. B ird, Elizabeth, V. St. A.,
Hersteliung von Harzen. Der bei der Behandlung von Erdól m it H.,S04 erhaltene Saure- 
schlamm wird m it W. verd. u. nach Zugabe von H 2S 0 4 oder HC1 m it NaC103 in der 
Hitze chloriert. Man kann auch unmittclbar m it Cl2, B r2 oder J  halogenieren. Es 
werden durchscheinende, 1. Harze erhalten. (A. P. 1 917 869 vom 16/10. 1931, ausg. 
1 1/7. 1933.) N o u v e ł .

W eisberg & Greenwald Inc., iibert. yon: Louis W eisberg und W illard  F. Green
wald, New York, Hersteliung von Harzen. Triathanolamin wird m it einer Saure konden
siert. Z. B. werden 143 Teilo Triathanolamin u. 222 Teile Phthalsaureanliydrid auf 
-150° erhitzt. Nachdem Lsg. eingetreten ist,- gibt man 64 Teile Cilronensaure zu u. 
erhitzt weitere 2 Stdn. auf 150°. Man erhalt Harze von der A rt der Glyptale. Andere 
geeignete Sauren sind Ol-, Wein-, Fumar- u. Maleinsdure. (A. P. 1 918 222 yom 31/3. 
1931, ausg. 11/7. 1933.) Nouvel.

Ignaz K reidl, Osterreich, Hanistoff-Formaldehydkondensationsprodukte. Harn- 
stoff u. Formaldehyd werden in Ggw. von Salzen, die mehrere aneinander gebundene 
S-Atome cnthalten, wie Polysulfiden, Polytliionaten oder Thiosulfaten, welch letztere 
auch in der Kondensationslsg. selbst durch Einw. von aus p-Toluolsulfochloramid- 
natrium  oder aus NaClO abgespaltenem Cl2 auf Sulfide erzeugt werden konnen, kon
densiert. Die Kondcnsation findet in der Warme u . in, zumindestens in ihrer letzten 
Phase, saurer Lsg. sta tt. Ais Rk.-Beschleuniger werden aus der Kautschukindustrie 
bekannte Vulkanisationsbeschleuniger, wie Alkalixanthogenate, verwendet. -— Z. B. 
werden 240 g Harnstoff u. 1,2 g K-Xanthogenat in 620 ecm einer 38,5%ig. Form- 
aldehydlsg. gel., worauf 20 Min. auf 80° erhitzt wird. Dann wird eine Lsg. yon 4 g 
Na-Polysulfid zugesetzt. Nach Zugeben von 3 g Borax wird 3 Stdn. gekocht, worauf 
sich bei einem pn =  4,5— 6 das Harz abscheidet, welches nach Waschen, Trocknen u. 
Mahlen h. verpreBt werden kann. Die Prodd. konnen zur Herst. von Formkórpern u. 
Lacken yerwendet werden. (F. P . 747 688 vom 17/12. 1932, ausg. 22/6. 1933. 
Oe. Priorr. 19/12. 1931, 9/12. 1932.) E b e n .

Em il C. Loetscher, Dubuąue, V. St. A., Hersteliung eines Harziiberzuges auf 
Faserstoffplatten. Man bestreicht eine Faserstoffplatte m it einem Harzlack, z. B. einer 
alkoh. Lsg. von Phenolaldehydliarz oder auch Schellaek, Kauri- oder Kongoliarz, 
streut uber die noch feuchte Flachę feingepulyerte cellulosehaltige Substanz, z. B. 
Holzmehl, u. preBt die P latte h. Die so yorbereitete P latte  wird dann in ublicher 
Weise bemalt, iackiert o. dgl. oder m it einem Phenolharzfirnis iiberstrichen, getrocknet u. 
nochmals h. yerpreBt. An Stelle von Sagemehl o. dgl. kann m an auch Faserstoff- 
bahnen, wie Papier, Pappe oder Gewebe, yerwenden. (A. P . 1 875 054 vom 17/4. 1929, 
ausg. 30/8. 1932.) S arre .
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W acław  K aczkow ski und H enryk P iórn ik , Polen, Verfahren zur Herstellung 
von Schichtkórpeni unter Verwendung von in wss. Ammoniak gel. Phenolaldehyd- 
kunstharzen. 10 Gewcbeschichten werden m it der Kunstharzlsg. getriinkt u. bei 80 a t u. 
155° Warnie geprcBt. — Ebenso konnen Sperrholzplatten, Papiere u. dgl. m it dieser 
Kunstharzlsg., die sehr tief eindringt, getriinkt u. durch Druck u. Hitze kreuzwei.se 
gelegt verpreBt werden. (F. P . 746 823 vom 28/10. 1932, ausg. 7/6. 1933. Poln. Priorr. 
29/10. 1931 u. 4/3. 1932.) B r a u n s .

P araffine Ćomp., Inc ., San Francisco, ubert. von: Dozier Failey, Berkeley, 
U. S. A., Wand- und Fufibodenbekleidung, bestehend aus Filzplatten o. dgl., die zu- 
niichst m it Leinól oder Holzol iiberzogen werden, dann kommt eine reflektierende 
Schicht aus Metallfolie oder Al-Bronzelack. AnschlieBend wird m it Lackfarben bc- 
druckt. Die vom Druck freien Stellen erhalten einen tlberzug aus Transparentlack, 
z. B. aus Celluloseestern oder Kunstliarz. (A. P . 1 9 11357  Tom 24/5. 1927, ausg. 
30/5. 1933.) B r a u n s .

A braham  H ym an Q uartin , New York, Abwaschbarer Malgrund, von dem dic 
Farben (Wasserfarben) gegebenenfalls m it W. entfernt werden konnen, bestehend aus 
einem bossierten Papier oder Pappe m it mehreren Celluloseesterlackschichten, z. B. 
aus Nitro- oder Acetyleellulose m it Weichmachungsmitteln. Die letzte Lackschicht 
enthalt ais Fiillstoff Bimssteinpulver. Beispiel fiir den Decklack 1/2 pound Bimsstein 
auf 1 Gallone Lack m it 1/3 Gallone Verdunnungsmittel. (E. P . 389 878 votn 30/9. 
1931, Auszug veroff. 20/4. 1933.) B r a u n s .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
F. Gabor, Das Zeitaller des Latex. Obersicht iiber die Patentliteratur u. einige 

industrielle Verwendungsmoglichkeiten von Latex. (India Rubber J . 86. 225 — 29. 
19/8. 1933.) F r o m a n d i .

A. E. Penfold, Guttapercha: Seine Charakteristik und Herstellung. (India Rubber J . 
85. 655—59. 10/6. 1933. — C. 1933. II. 458.) H. M u l l e r .

C. L. Beal, Anodeprozefi fiir Gummiartikel und -iiberzuge. Beschreibung der ver- 
schiedenen Verff. u. Angabe der Anwendungsmoglichkeiten. (Ind. Engng. Chem. 25. 
609— 13. Juni 1933.) H. M u l l e r .

— , Durch thermische Behandlung weich gemachter Kautschuk. Beschreibung der 
Fabrikationsanlagen u. des Herst.-Verf., der Eigg. u. techn. Verwendungsmóglichkeiten 
des Prod. (India Rubber J . 86. 77—82. 15/7. 1933.) F r o m a n d i .

W erner Esch, Die Enluiicklung der Gasrupherstellung in Nordamerika. Herst. u. 
Eigg. der RuBe. (Kautschuk 9. 104—06. Juli 1933.) H. M u l l e r .

jo se f  Talalay , Die Kerbzahigkeit von Kautschukmischungen. II . (I. vgl. C. 1933. 
II. 945.) Maximale Kerbzahigkeit erhalt man bei kiirzerer Vulkanisation, ais fiir dic 
maximale Reififestigkeit notwendig ist. Kurze Vulkanisation bei niedriger Temp. er- 
gibt bessere Kerbzahigkeit. ais Vulkanisation bei hoherer Temp. RuB u. ZinkweiB 
erhóhen die Kerbzahigkeit. Kolloidales Kaolin verringert die Kerbzahigkeit. RuB -f- 
Kaolin ergeben geringere Kerbzahigkeit ais additiv zu erwarten ist. Regencrat vcr- 
ringert sie ebenfalls. Alterungsschutzmittel beeinflussen sie im frischen Zustand nicht, 
ini gealterten sehr. Beziehung zwischen Kerbzahigkeit, Abnutzung u. ZerreiBfcstig- 
keit bei Mischungen m it RuB u. ZnO. Kein Zusammenhang in Ggw. von koli. Kaolin. 
Es bestehen Beziehungen zwischen Prallelastizitat u. Kerbzahigkeit einer Mischung. 
(Kautschuk 9. 100—04. Juli 1933.) H. M u l l e r .

Steekbom  K unstseide A.-G., Steckborn, Herstellung von Kautschukfaden durch 
Eintretenlassen von Kautschuklsgg. durch entsprechend geformte Offnungen in er- 
warmte Zellen, Hohe der Temp., Liinge des Durchganges dureh die Zelle, Geschwindig- 
keit des Abzuges, Art des Losungsm. sind von EinfluB auf die Fadendicke. Man 
vulkanisiert in bekannter Weise. IMan kann auch bereits der Kautschuklsg. Vulkanisier- 
mittel m it oder ohne Zugabe von Beschleunigern zusetzen oder auf das Gebilde beim 
Entstehen in der Zelle m it der erwarmten Luft den Vulkanisator nebst den Be
schleunigern cinwirken lassen. (Schwz. P. 159 991 vom 16/1. 1932, ausg. 17/4. 
1933.) P a n k ó w .

Carbonfix Soc. Anonyme, Paris, Verfaliren zur Herstellung von vulkanisiertem 
Kautschuk unter Zusatz von Kohle, dad. gek., daB die durch NaBverkohlung von Lignin 
in Ggw. von Schwermetallkatalysatoren (Fe-, Cu-, Hg-Salze oder ihre Mischungen)
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gewonnene u. dureh Waschen m it Alkalicarbonatlsgg. gereinigte u. unter LuftabschluB 
bei vergleichsweise niedrigen Tempp., wie 200—500°, getroeknete Kohle yerwendet 
wird. Sollte die Kolilc nach der Wascliung m it Alkalicarbonat noeh nieht vóllig 
aehwarz sein, so kann sie noch ein zweitesMal m it einer Saure, wie Salzsaure, behandelt 
werden. ( D .R .P .  580 886 KI. 39b vom 6/11. 1932, ausg. 18/7. 1933.) P a n k ó w .

R ubber Service Laboratories Co., Ohio, iibert. von: George L. Magoun, Nitro, 
Yulkanisalionsbeschleuniger, bestehend aus dem Rk.-Prod. eines Aldehyds (HCHO, 
CH3CHO, Croton-, Benzaldehyd, Furfural) m it dem Mercaptoaryltliiazolderiv. eines 
Aldehydamins. Genannt sind das Rk.-Prod. von Crotonaldehyd m it dom Mercapto- 
benzothiazolderiv. des Rk.-Prod. von 3 Moll. Acetaldehyd u. 2 Moll. Anilin  bzw. von 
3 Moll. Butyralde.hyd u. 1 Mol. Anilin  bzw. mit Methylendipiperidin bzw. von HCHO 
m it dem Rk.-Prod. von 3 Moll. CHICHO u. 2 Moll. Anilin bzw. m it Mclhylen-p-loluidin, 
das Crotonaldehydderiv. des Rk.-Prod. aus 1 Mercaptobenzothiazol m it 2Atliyliden- 
anilin, das Rk.-Prod. von Heptaldehyd m it dem Mercaptobenzothiazolderiv. des 
Rk.-Prod. von HCHO m it dem Kondensationsprod. aus 3 Moll. CH3CHO u. 2 Moll. 
Anilin, das Rk.-Prod. von Butyraldehyd u. dem Mercaptobenzothiazolderiv. von 
Anhydroformaldehydanilin, das Rk.-Prod. von CH3CHO u. dem Mereaptobenzo- 
thiazoldcriv. des Heptylidenanilins. S ta tt Mercaptobenzothiazol kann man auch 
Mercaplobulylthiazol, Mercaptozylyl-, -naphtliotliiazol anwenden, die man zuniichst 
m it HCHO-/J-naphthylamin, Crotonaldehydanilin, Butyraldehyd-n-propylamin oder 
-p-aminodimethylanilin oder dem Rk.-Prod. aus 3 Moll. Heptaldehyd u. 1 Mol. 
2,4-Diaminodiphenylamin umsetzen kann. Die Beschleuniger sind weiehe Harze. (A. P.
1917  804 vom 14/9. 1931, ausg. 11/7. 1933.) P a n k ó w .

W illiam  F. Schacht, Huntington, Kawlschuksohle, bestehend aus einer vulkani- 
sierten Laufflache u. einer klebrigen unyulkanisierten Schicht, die mittels Kautschuk- 
lsg. an Ledersohlen befestigt werden kann. Diese klebrige Schicht enthalt neben den 
bekannten Ftillstoffen etwas S, so daB sie bei der Vulkanisation leieht verfestigt wird. 
Dadurch vermeidet man ein Kriechen der Sohle. (A. P . 1917 737 vom 12/7. 1932, 
ausg. 11/7. 1933.) P a n k ó w .

P erfect Mfg. Co., Ohio, iibert. von: R oland R. Bollman, Mount Washington, 
und Conrad L. Ornes, Ohio, Masse zum Reparieren von Schulisolden. Die Sohle wird 
aufgerauht u. m it einer Kautschuklsg., die einen starken Beschleuniger aber keinen S 
enthalt, zweimal vorgestriehen, worauf man die Fiillmasse, die S aber keinen Be
schleuniger enthalt, aufstreieht u. formt. Beim Stehen erfolgt dureh die Diffusion in 
einigen Tagen Vulkanisation. Ais Lsg. nimrnt man z. B. 6 (Pfund) Kautsehuk, 2,5 Kolo- 
phonium, 1,5 Zn-Dimcthyldithiocarbamat u. 15 Gallonen Bzl. Ais Reparaturmassc 
100 Asbest, 100 Portlandzement, 1 Kolophonium, 7 S, 7 ZnO, 5 RuB, 1,5 Stearin- 
siiuro, die m it 40 Gallonen Bzl. vorgemisclit werden, worauf man 70 Pfund Kaut- 
schuk u. event. zum Plastischmachen Athyl-, Methyl- oder Isopropylalkohol oder 
Aceton zusetzt. (A. P . 1913  328 vom 29/9. 1931, ausg. 6/6. 1933.) P a n k ó w .

XIV. Zucker. K ohlenhydrate. Starkę.
J . H. W ilson, Die Erzeugung von Zucker aus Riiben. Bericht iiber die Entw. 

der engl. Rubenzuckerindustrie, den gegenwartigen Stand der techn. Ausriistung u. 
die allgemeinc Arbeitsweise in den einzelnen Zuckerfabriken Englands. (Chem. Age 
29. 2 9 -3 1 . 8/7. 1933.) T a e g e n e r .

— , Zwei Jahrhunderle Raffinationsbetrieb in U. 8. Bericht. (Facts about Sugar 
28. 269—72. Juli 1933.) T a e g e n e r .

M. P ingris-Spriet, Belrachlungen iiber das Tealini-Verfahren. Die neuen Grund- 
lagen der Sajtreinigung. Das Teatiniverf. besteht in der Hauptsache aus zwei Phasen: 
Erreichung des isoelektr. Punktes dureh Zufiigen von Kalk oder Schlammsaft zum 
Diffusionssaft bis zu einem pn =  11, um gewisse Koli. auszufallen, u. Einfiihrung 
von fl. S 0 2, um die von der Einw. des Kalkes unbeeinfluBten Koli. ebenfalls aus- 
zuflocken u. die Ausflockung bei demselben pn zu stabilisieren. (Chim. et Ind. 30. 
41—44. Juli 1933.) T a e g e n e r .

O. Spengler, St. B ottger und F . Todt, Zusammenstcllung der icicliiigslen Er- 
gebnisse iiber die gunstigsten Arbeilsweisen bei der Sajtreinigung, insbesondere bei der 
Yorscheidung. Es werden acht Hauptabschnitte unterschieden: Die zur Kennzeichnung 
der Saftbeschaffenheit angewandten MeBmethoden, die yersehiedenen Arten der Vor- 
scheidung u. die dadurch bedingten Yorteile, besondere Abarten der Vorseheidung,
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Vergleich der giinstigstcn Arbeitswcise bei der Saftreinigung (der k. Vorscheidung 
mit yerschicdenartiger Zugabe der Restkalkinenge) m it don ubrigen Vorsoheideverff., 
EinfluB von Witterung, Bodenarfc sowie Art u. Reife des Rubenmaterials auf die Vor- 
soheideeffekte, besondere Abarten der Scheidung u. Saturation, Betriebskontrolle bei 
Ausfuhrung der vcrschiedcnen Vorseheidearten, prakt. Anleitung fiir die Durchfuhrung 
der yersehiedenen Vorscheidearten unter Beriicksichtigung der jeweiligen Betriebs- 
verhaltnisse. Besonders behandelt werden: Bruhfabriken (ohno anschliefiende Diffusion) 
u. Diffusionsfabriken (mit Trocken- u. NaBscheidung), sowie Saftfabriken. Literatur- 
angaben (vgl. C. 19 3 3 . I. 4058). (Z. Ver. dtsch. Zuekerind. 83 . 661 — 84. Juli 
1933.) T a e g e n e r .

H. Claassen, Das Verkochen von Safian und Ablaufsirupen zu Fullmassen, zu- 
gleich ein Beilrag zur Erforscliung der Vorgiinge beim Verdampfen zaher Losungen. An 
Hand eines uinfańgreiehen Betriebszahlenmateriales beschaftigt sich Vf. m it der Er- 
forschung der Vorgange beim Verkochen von Saften u. Ablaufsirupen zu Fullmassen 
u. untersucht vor allem die Vorgange auf der Verdampfungsseite der Heizflaehen. — 
Die Ziihigkeit der Fullmassen u. ihre durch den Geh. an Krystallen verursachte Schwer- 
beweglichkeit iiben auf die Vorgange auf der Verdampfungsseite einen groBen EinfluB 
aus; dadurch wird die Stromung der Fullmasse in den Heizrohren sehr verlangsamt. 
Die Warmeiibertragung vom Heizdampf auf die Fiillmasse erfolgt nur auf die Grenz- 
schicht, in der sich die Dampfblasen an der Heizwand bilden. — Fur den prakt. Betrieb 
ergibt sich folgendes: Die Erhóhung der Luftlcere liat fiir die Verbesserung des Ein- 
dampfens keine groBe Bedeutung; die Erniedrigung des Fiillmassestandes durch die 
Wahl von Verkochern mit groBem Durchmesser ubt eine giinstige Wrkg. aus. Wenn 
die Riicklaufraume einen groBen Quersehnitt haben, dam it dio Fiillmasse darin in lang- 
samem Strom u. moglichst blascnfrei nach unten gelangen kann, wird der Umlauf 
u. dam it die Warmeiibertragung bedeutend erhoht. Beim Abkochen wirkt durch 
Dampfsehnattern unter den Heizkorper gut yerteilt eingefiihrter Dampf sehr giinstig 
ein, da die Dampfblasen den Auftrieb der Fullmasse fordem. (Z. Ver. dtsch. Zuekerind. 
83. 615—60. Juli 1933.) T a e g e n e r .

E. v. Heyden, Ober die verscliiedenen Arlen von Sticksioff in  der Melasse. AuBer 
dem nichtfallbaren N ist in den Melassen auch noch ein Teil an fallbarem N vorlianden, 
der bei der Scheidung u. Saturation nieht erfaBt wird u. sich in der Endmelasse an- 
reichert. Vf. yersucht Beziehungen zwischen dem fallbaren u. dem schadliehen N  zum 
Gesamt-N u. der Reinheit von Melassen festzustellen u. gleichzoitig dabei Zusammen- 
hilngo zwischen der Arbeitsweise im Vorderbetrieb u. dem N-Gcli. in der Melasse auf- 
zufinden. Ganz allgemein komite erm ittelt werden, daB der Gesamt-N mit dem schśid- 
lichen N ansteigt. Diejenigen Melassen sind am reichsten an schadlichem N, die aus 
Fabriken stammen, in denen im Vorderbetrieb der fallbaro N  durch die optimale Vor- 
scheidung weitgehend entfernt ist; hier ist bei gleichem Reinheitsąuotienten der 
Gesamt-N niedrigor ais bei Melassen aus Fabriken mit anderen Reinigungsverff. Verss. 
mit nachtraglicher Scheidung u. Saturation von Melassen ergaben, daB in den meisten 
Fallen durch weitgehende Kalkzugabe eine gróBere Reinheit durch Ausfallung von N 
erreicht werden konnte, bei Melassen aus Fabriken m it optimaler Vorseheidung da- 
gegen lediglich Nichtzuckerstoffe entfernt werden, die keinen N enthalten. Einzel- 
heiten im Original. (Dtsch. Zuekerind. 58. 657 — 58. 673—74. 19/8. 1933.) T a e g e n e r .

— , Die Bestimmung der reduzierenden Zucker auf ćhemischem Wege. Dbersieht 
iiber die neueren Verff. (G. Chimici 27. 137—45. April 1933.) H e l l r i e g e l .

O. Spengler und K . Zablinsky, Die Bestimmung der schwefligen Saure in  Zucker- 
fabrikprodukten. Die direkto jodometr. Titrationsmethode ist zur Best. von schwefliger 
Saure in Zuckerfabriksprodd. unzuverlassig, da das Jod auch organ. Sauren oxydiert. 
Auch wenn S 0 2 durch HC1 in Freiheit gesetzt, in iiberschussige NaHC03-Lsg. iiberdest. 
u. mit Jod titriert wird, erhalt man zu hoho Werte, da bei der Dest. gewisse Anteile 
fluehtiger organ. Sauren in das Destillat ubergehen. Vff. empfehlen daher auf Grund 
ihrer Erfahrungen die gravimetr. Methode wie folgt: Dio zu untersuchende Substanz 
wird in einen Koehkolben gebracht u. soviel W. zugegeben, daB die Fl.-Menge etwa 
500 ccm ausmacht. Dann gibt man in den Hahntrichter 15 ccm 25%ig. Phosphor- 
saure u. besclnckt die Vorlage mit etwa 15 ccm Vio‘n- Jodlsg. Vor Beginn der Dest. 
wird dio im App. enthaltene Luft durch kraftiges Einleiten von C02 durch eine Capillare 
vertrieben. Nach Beendigung der Dest. wird die Jodlsg. aus der Vorlage verlustlos 
in einen Erlenmeyer gespult u. das uberschiissige Jod durch Kochen verjagt. Nach 
Zusatz von 2 eem verd. HC1 ( 1 : 3 )  wird dio S03 durch BaCl2 gefallt. Die gewogene
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BaSO^-Menge, m it dem Faktor 0,2744 multipliziert, ergibt die vorhanden gewesene 
Menge S 02. Die Metkode liefert zufriedenstellende Resultate. (Dtsch. Zuckerind. 58. 
581—82. 15/7. 1933.) T a e g b n e e .

T roje, Die Bestimmung der schwefligen Sduren in  Zuckerfabrikprodukten. Fiir 
prakt. Betriebszwecke geniigt die direkte jodometr. Titrationsmethode vollauf; es 
geniigt, gelegentlich Leertitrationen mit ungeschwefeltem Dicksaft auszufiihren u. das 
bei dieser Titration ermittelte S 0 2-Aquivalent dann in Abzug zu bringen (vgl. obiges 
Ref.). (Dtsch. Zuckerind. 58. 625-26 . 29/7. 1933.) T a e g e n e r .

XV. Garungsgewerbe.
O. Stepkanopoulos und A. M aranis, Eine neue Methode zur Entfarbung des 

Traubensaftes. An Stelle von akt. Kohle oder Tierkohle wird ais Entfarbungsmittel 
fiir den Saft frischer oder getrockneter Trauben Kalkmilch verwendet, die in 3, durch 
ihren ph sich unterscheidenden Stufen zugesetzt wird: 6,5—7; 7—7,5; 7,5—8. (Praktika
8. 72—76. Febr. 1933 [Orig.: griech.; Auszug: franzos.].) H ELLR IEG EL.

— , Miissen bei der Weinbereilung die Weinhefen vor dem Zusatz zum Fruchtsafl
angekeimt bzw. vermehrt werden? Empfehlung, nur Reinhefen unter strengem Aus-
schluB von Fremdkeimen zu vermehron. (Siiddtsch. Apotheker-Ztg. 73. 435—36. 
1/8. 1933.) G r o s z f e l d .

J . R ibereau-G ayon, Uber die Bedeutung der Schutzkolloide fiir die Stabilitat der 
W eine. Bei Ggw. naturlicher (Dextrane) oder zugesetzter Schutzkoll. (Gummi arabicum, 
Traganth, Gelatine) in sehr kleinen Mengen erfolgen die chem. Rkk. fiir die Bldg. yon 
Metalltriibungen (FeP04, CuS) n., ohne daB Triibung auftritt. Besonders Gummi arabi
cum bildet ein wertvollcs, prakt. verwendbares Stabilisierungsmittel. (0. R . hebd. 
Sfences Acad. Sci. 196. 1689—91. 29/5. 1933.) G r o s z f e l d .

Ja ro slay  M ilbauer, Ober Impragnierungskohlen mit besonderen selektiven Ad- 
sorptionseigenschaften fu r  W eine. Beschreibung der besten Bedingungen zur Darst. der 
aktiysten Adsorptionskohlen aus Braunkolile, Torf u. Sagespanen mit ZnCL ais Akti- 
vator. Kombination von 2 Aktivatoren (ZnC!l2, CaCl2) ist wenig vorteilhaft. Die selektive 
Adsorptionskraft fiir neben gelben yorhandene rote Weinfarbstoffe ist nicht spezif. 
fiir akt. nach P e r t e n  dargestellte Kohlen, sondern auch bei solchen von geringerer 
Adsorptionskraft, wie Carboraffin, vorhanden. Beschreibung eines Verf. zur Prufung 
der selektiven Adsorptionskraft fur Rot neben Gelb m it Kongorot neben Tartrazin. 
Zum Identitatsnachweis von 2 Aktivkolilen kann eine photograph. Aufnahme der 
K o N IG sc h e n  Farbtabelle m it Einschaltung von K u y c t te n  dienen, die m it verd., m it den 
Aktivkohlen beliandelten Melasselsgg. gefullt sind. (Chemiker-Ztg. 57. 581—82. 602 
bis 604. 2/8. 1933. Prag.) G r o s z f e l d .

F. Seiler, Tresterweine. Tresterweine zeigen niedrigen Extrakt- u. Saure- (be
sonders Wein- u. Milchstiure-)Geh. u. hohen Aschengeh. Geschmacklich ist ihnen ein 
ausgesprochener Trestergeschmack eigen. Tabelle iiber Zus. von 18 Tresterweinen. (Z. 
Unters. Lebensmittel 65. 640—44. Juni 1933. Trier, Nalirungsmittel-Untersuchungs- 
anst.) G r o s z f e l d .

Carl T an ner und A. B ru lh a rt, Die Frage der alkoholfreien Tresterverwertung. 
Am meisten Aussicht hat Verfiitterung der Obsttrester bei der Rindviehmast, dann 
Verarbeitung auf Pektin u. Ver\vendung ais Heizmaterial. (Landwirtsch. Jb. Schweiz 
47. 558—77. 1933.) __________________  G r o s z f e l d .

Com mercial Solvents Corp., iibert. von: David A. Legg und Leo M. Christensen,
Terre Haute, Indiana, Maryland, V. St. A., Yerfaliren zur Herstellung organischer Sduren 
aus cellulosehaltigem Materiał. Bei der Herst. von Fettsauren wie Essig- oder Buttersdure 
durch Vergarung cellulosehaltigen Materials m it thermophilen Bakterien wird die Aciditat 
der Maische durch alkal. reagierende Verbb. von Alkalimetallen oder Ammoniak auf 
PH 5—9 gehalten u. der Bedarf der Bakterien an Niihrstoffen, wenigstens zum Teil, 
z. B. zu 0,5—10%, durch Einąuellwasser gedeckt. Die Maische kann dabei m it Ab
wasser von der Butylalkohol-Acetongarung angesetzt werden. (A. P . 1864  746 vom 
19/2. 1930, ausg. 28/6. 1932. Can. Prior. 22/10. 1929.) _ D o n a t .

Com m ercial Solvents Corp., iibert. von: Leo M. Christensen und W infred 
N. Mc Cutchan, Terre Haute, Indiana, M a ry la n d , V. St. A., Verfahren zur Herstellung 
von Sduren durch Vergarung cellulosehaltigen Materials. (Vgl. A. P. 1 875 429; C. 1932. 
I I . 1991. Nachzutragen ist, daB bei nacheinander vorgenommenen Garungen, wobei
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Bakterien aus dom yorhergehenden GiirprozeB yerwendet worden konnen, die Ein- 
haltung der gewiinschten Wasscrstoffionenkonz. abwechselnd durch NH3 oder Am- 
moniumcarbonat bzw. -bicarbonat u. Oxyde, Hydroxyde, Carbonate oder Bicarbonato 
von Alkalien oder Erdalkalien erziolt wird. (A. P . 1875 368 vom 14/6. 1930, ausg. 
6/9. 1932.) D o n a t .

Commercial Solvents Corp., ubert. von: Leo M. Christensen, Terre Haute, 
Indiana, Maryland, V. St. A., Vergdrung cellulosehalligen Materials. Bei der Herst. 
von Essigsaure, Butlersdure, A . u. ahnlichen durch Vergarung celluloschaltigen 
Materials m it thermophilen Bakterien, z. B. bei pn =  5—9, werden unvergorene 
Anteile solohen Materials aus friiheren Garungen allein odor mit frischem Materiał 
yergoren oder frischcn Maischon zugesetzt oder diese damit geimpft. (A. P . 1 875 688 
vom 14/11. 1929, ausg. 6/9. 1932.) D o n a t .

Commercial Solvents Corp., Terre Haute, Indiana, Maryland, V. St. A., ubert. 
von: H erbert Langwell, Great Burgh, England, Vergdrung cellulosehalligen Materials. 
Bei der Herst. von Essigsaure, Bultersdure u. anderen Garungsprodd. aus cellulose- 
lialtigem Materiał mit thermophilen Bakterien wird die Garung prakt. zu Ende gefiihrt, 
die Maische absitzen gelassen, etwa wahrend 4 Stdn., ein Teil der vergorenen iiber- 
stehenden Lsg. abgezogen u. zu dem im wesentlichen unvergorenen Rest frische 
Maische zugesetzt, worauf die Garung fortgesetzt wird. Vgl. A. P. 1875688 (vorst. 
Ref.). (A. P . 1875  689 vom 14/11. 1929, ausg. 6/9. 1932.) D o n a t .

Commercial Solvents Corp., ubert. von: John  C. W oodruff und P erry  W . W il
son, Terre Haute, Indiana, Maryland, V. St. A., Propionsauregarung. Bei der Herst. 
von Propionsiiure durch Vergarung von Kohlenhydraten, wie Zucker, m it entsprechen
den Bakterien wird nach Beendigung der Hauptgarung zur Abkiirzung der Gardauer 
(10—30 Stdn. gegeniiber 72—120 Stdn.) die Maische, gegebenenfalls nach vólliger 
oder teilweiser Sterilisierung etwa durch gespannten Dampf, m it Hefe geimpft u. der 
Rest des Kohlenhydrats zu A. yergoren. Vgl. A. P. 1898329; C. 1933. I. 3510. 
(A. P. 1875  401 vom 2/8. 1928, ausg. 6/9. 1932.) D o n a t .

W ilbur W hite Chemical Co., Owego, N. Y., ubert. von: Jam es M. Sherman, 
Ithaca, N. Y., Beschleunigung der Propionsauregarung durch Einleiten einer geringen 
Menge molekularen 0 2, z. B. in Form yon Luft, in die Garlsg., wodurch das Reduktions- 
potential soweit erhoht wird, daB es iiber dem MaB der anaeroben Garung liegt. (A. P. 
1910130  vom 11/11. 1929, ausg. 23/5. 1933.) M . F. M u l l e r .

Wilhelm Henneberg und Gunther Bode, Die Giirungsgeworbo und ihre naturwissenschaft-
lichen Grundlagen. 2., verb. Aufl. Leipzig: Quelle & Meyer 1933. (132 S.) lii. 8°.
=  Wissenschaft u. Bildung. 110. Hlw. M. 1.80.

XVI. N ahrungsm ittel. GenuISmittel. Futterm ittel.
— , Untersuchungen iiber den Einflu/i der Farbę des Verpackungsmalcrials auf ver- 

derbliche Waren. Hinweis auf prakt. Verss. von CoE, nach denen Verderbcn durch 
Ranzigkeit hauptsachlich durch Lichteinw. verursacht u. durch Verpacken in schwarzes 
oder griines (4800—5000 A) Papier stark gehemmt wird. Vorschlage fur Handels- 
packung yerderblicher Lebensmittel. (Wbl. Papierfabrikat. 64. 549—50. 5/8.1933.) Gd.

W . V. Cruess, Niedrigere Pasteur isierungs temperatur en. Auch stark m it Hefc- u. 
Schimmelsporen geimpfte Fruchtsiifte in Flaschen unter C02 oder in Dosen ohne C02 
blieben naeh 2 Stdn. bei 130— 131° F  oder 30 Min. bei 140° vollig haltbar. Auch 
Tomatenscheiben odei -yiertel in  schwach angesauertem Sirup oder Salzwasser blieben, 
bei 140° in Dosen pasteurisiort, frisch in Geschmack u. Textur. Die gebrauchliche 
Pasteurisierungatemp. von 180—185° fiihrt zu deutlichem Kochgcschmack u. ist ttber- 
fliissig. (Canner 77. Nr. 6. 10. 22/7. 1933.) G r o s z f e l d .

H ugo K uhl, Roggen- und Weizengliadin. Inhaltlich ident. m it der C. 1933.
II. 798 referierten Arbeit. (Miihlo 70. Nr. 33; Miihlenlaboratorium 3. 143—48. 17/8.- 
1933.) _ H a e v e c k e r .

R. M. Sandstedt und M. J . B lish, Eine neue Charakterisierung der Kleber- 
proteine. Zur yollstandigen Dispergierung ohne Anderung der physikal. u. chem. Eigg. 
von Mehlprotein wird frisch ausgewaschener Fruchtkleber in  0,1—0,05-n. Essigsaure 
gebracht u. soviel A. hinzugefiigt, daB dio endgiiltige A.-IConz. annahernd 55 Vol.-% 
betragt. Hierdurch wird bei Zusatz yon NaCl oder noutralisierenden Agentien Koagu- 
lation oder Fallung yerhindert. Durch langsames Erniedrigen der Temp. kann nun

XV. 2. 146
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eine Proteinfraktion nach der anderen gefallt werden, bis boi —12° fast alles Kleber- 
protein abgeschieden ist. Dureh Variierung des Elektrolyten u. der Tempp. konnen 
beliebig viele Proteinfraktionen in  ihren urspriinglichen Eigg. isoliert werden. Die 
Proteino des Klebers teilon sich nach ihren Eigg. in 3 Gruppen: Gliadin-, Glutenin- 
u. Mesoningruppe. Letztero liegt in  ihren Eigg. zwischen den ersten boiden. Sie ist 
zu ca. 25% i 'n Kleber enthalten, nicht ganz so 11. in A. wie Gliadin, dagegen gibt sie 
in verd. Essigsaure oder Essigsaure enthaltendem A. ein klares, filtrierbares Sol. Sie 
zeigt die starkste Dispersion in Essigsaure, dann folgen Gliadin u. Glutenin. Nach dem 
Hinzufiigen von Elektrolyten oder dem Neutralisieren fallen aus der Essigsaure-A.- 
Dispersion bei Temp.-Erniedrigung zuerst die Proteine der Glutenin-, dann die der 
Mesonin- u. bei den tiefsten Tempp. die der Gliadingruppe. Eine quantitative Trennung 
der 3 Gruppen ist wegen des langsamen t)berganges der Eigg. von einer Gruppe zur 
anderen nicht moglich. Die Reversibilitat der Dissoziation ist bei dem am wenigsten
1. Glutenin am gróBten, beim Gliadin am geringsten, wahrend die Proteine der Mesonin
gruppe dazwischenstehen. Dies ha t seinen Grund in  der starken Neigung der Glutenin- 
proteine, in  Gelform in Ggw. von Fallungsreagentien zu denaturieren. (Cereal Chem. 10. 
359— 66. Ju li 1933. Lincoln, Nebraska, Univ. of Nebraska.) H a e v e c k e r .

H. O. Triebold, R . E. Webb und W . J . Rudy, Eine chemische Untersuchung 
der Ranziditdt. III . Einige neue Entwicldungen im Studium der oxydativen Ranziditdt 
von besonderem Interesse fu r  die Getreideindustrie. (II. vgl. C. 1932. I. 3356.) Die 0 2- 
Absorptionszeiten von Sehweineschmalz stimmen m it der H altbarkeit desselben iiber- 
ein; diese Beziehung ubertragt sich nicht auf die Haltbarkeit der m it diesen Fetten 
hergestellten Kuchen. (Cereal Chem. 10. 263—76. Ju li 1933. S tate College, Penn- 
sylvania.) H a e v e c k e r .

C. M assatsch, Die Siipung slerilisierter Gurken. Widerlegung verschiedener Ein- 
wande gegen Dulcin ais SiiBungsmittel. (Allg. dtsch. Konserven-Ztg. 20. 482—83. 10/8. 
1933.) G r o s z f e l d .

A. C. TTa.rtma.rmj Uber Fruchtsafte. Ausfuhrliche Angaben iiber Methoden zur 
Unters., Beurteilung u. Herst. der gebrauchlichsten Fruchtsafte. Tabellen. Literatur- 
ubersicht. (Arch. Pharmac. og Chem. 40 (90). 449—75. 15/8. 1933.) E . M a y e r .

Jo h n  E lsbury, Venvertung der Abfalle von der Saft- und Geleeherstellung ? Prakt. 
Angaben zur Gewinnung von Ersatzprodd. aus Prefiriickstanden von Apfeln, Beeren 
u. Schalen von Apfelsinen u. Citronen. (Food Manuf. 8. 257. Aug. 1933.) G r o s z f e l d .

— , Prefisdfte aus Fruchtpiilpe. Erórterung der Verarbeitungsschwierigkeiten, be
sonders bei Konservierung durch S 02, Gefrieren, C02, Pasteurisierung, Saure- u. Zucker- 
geh., Gerate, Ursachen von Klumpenbldg. u. Verfarbungen. (Food Manuf. 8. 261—63. 
A ug. 1933.) G r o s z f e l d .

H . O. H enderson und C. E . Teague, Feuchte gegen troclcene Rubenschnilzel fiir  
die Milchproduktion. Bei geniigender Wasseryersorgung der Tiere wurde bei Fiitterung 
feuchter (in W. aufgequollener) oder trockener Riibenschnitzel (beet pulp) kein Unter- 
schied in Milch- u. Butterfettproduktion, FreBlust, Erhaltung des Kórpergewichtes 
u. W.-Verbrauch gefunden. (J. Dairy Sci. 16. 363—68. Juli 1933. Morgantown, West- 
virginia, Univ.) GROSZFELD.

C. H . W hitnah , W . H. R iddell und R. E. H odgson, Die Wirkung erhohter 
Blutglucose auf den Milchzucker. Bei Kiihen m it durch Einpumpen von Glucoselsg. 
in  den Magen kiinstlich erhóhtem Blutzucker zeigte die Milch beim Maximum der 
Blutzuckerzunahme erhóhte Lactosekonz., der eine Abnahme zu einem unternormalen 
W ert folgte. Die Lactoseerhohung der ±\lilch war nicht dem Ansteigen des Blutzuckera 
proportional. Der mittlere Geh. der Milch an garfahigem Zucker (Glucose) zeigte 24 Stdn. 
nach Erhohung des Blutzuckers deutliehe Zunahme. Die Konz. an Blutglucose erwies 
sich nicht ais primarer Faktor fiir die Lactosekonz. der Milch. (J . Dairy Sci. 16. 347—53. 
Juli 1933. Manhattan, Kansas Agricult. Experim. Station.) G r o s z f e l d .

M. W . Yale, Bakieriologisclie Untersuchungen an einem Hochtemperalur-Kurzzeit- 
pasteurisator. Der gepriifte Kurzzeiterhitzer nach dem Innenrohrentyp (Dauerpasteuri- 
sierung) lieferte im Mittel 20 600 (17 200) Keime im ccm, in 13 von 18 Fallen et was 
hóhere Zahlen. Bei Aufbewahrung, 24 Stdn. bei 40—45° F, ging die Keimzahl im Mittel 
um 58% zuruek. Weitere Einzelheiten im Original. (Buli. New York State agric. Exp. 
Stat. Techn. Buli. No. 207. 28 Seiten. Febr. 1933.) G r o s z f e l d .

Byron H . W ebb, Zur Oberfldchenspannung von homogenisiertem Rahm. Homo- 
genisierung von Rahm erhóht seine Oberflachenspannung; bei Erhohung des Homo- 
genisierungsdrueks u. des Fettgeh. steigt die Oberflachenspannung entsprechend.
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(J. Dairy Sci. 16. 369—73. Juli 1933. Washington, D. C. U. S. Dep. of Agri- 
culture.) _ G r o s z f e l d .

Marc Fouassier, Der Yoghurt und die gegorenen Milcharten mit einer Beschreibung 
der Theorien von Metchnilcoff uber die i-orzeitige Alterung. (Vgl. C. 1929. II. 667.) Kefir, 
Leben, Yoghurt u. andere Sauermilcharten, ihre Herkunft, Bereitung, Zus., Unters. 
sowie gesetzliche Bestst. im Zusammenhange. (Rev. Hyg. Med. prćyent. 55. 345—67. 
Ann. Falsificat. Fraudes 26. 331—45. 1933.) G r o s z f e l d .

J. A. Nelson und B. W . H am m er, Untersuchungen iiber die Butterkulturorga- 
nismen in Butler. Im  allgemeinen entwickeln sich in gesalzener, bei giinstiger Wachs- 
tumstemp. gehaltener Butter Butterkulturstreptokokken wenig oder nicht. Nur eine 
A rt zeigte Entw., aber geringer ais im ungesalzenen Prod. Andere Organismen zeigten 
bisweilen Wachstum, bisweilen nicht. In  ungesalzner Butter u. giinstiger Temp. ent- 
wickelten sich die Butterkulturorganismen stark unter Bldg. langer Streptokokken- 
ketten. Die mkr. Keimzahl von bei 21° gehaltener Butter war oft nach 1 Woche kleiner 
ais vorher. Bei langcrer Kiihlung auf —20° tra t gewóhnlich starkę Abnahme der Keim
zahl ein. (J. Dairy Sci. 16. 375—85. Juli 1933. Ames, Iowa State Coli.) G r o s z f e l d .

M. A. Collins und B. W. H am m er, Wanderung von Bakterien durch Butter. 
Bei Verss. m it ungesalzener Butter bei fiir das Wachstum giinstigen Tempp. war eine 
Durchwanderung der Bakterien aus einer Agar- oder Milchkultur oder nach K ontakt 
mit einer infizierten ungesalzenen Butter selten. In  den wenigen beobachteten Fallen 
wurde schlecht ausgeknetete Butter besonders haufig betroffen. Die Entfernungen, 
die die Bakterien durchwanderten, waren stets verhaltnismaBig klein. Stark wanderten 
sie entlang der Wandung des Behalters u. durch das Oberflachenwasser. Bei geringem 
Bakterienwachstum in gesalzener Butter oder bei fiir die Entw. ungiinstiger Temp. 
ist Bakterienwanderung durch die Butter oder iiber die Oberflache unwahrscheinlich. 
Die Verss. bedeuten, daB in Butter das W. nicht dio kontinuierliche Phase bildet, im 
Gegensatz zu Ralmi, den die Bakterien auch bei hohem Fettgeh. leicht durchwandem. 
(Iowa State Coli. J . Sci. 7. 453—60. Juli 1933. Iowa Agricult. Experim. Station.) Gd.

B. W . H am m er und H. C. Olson, Untersuchungen iiber einen Farbfehler von
Butter. Eigenartig rotę Flecken an der Oberflache des Butterstiickes waren durch 
S 02 infolge Undichtigkeit der Kiihlanlage entstanden. Die Rotfarbung tra t auch bei 
Cl2, Br2, HC1, H N 03, H2SO.,, H3PO,, u . Milchsaure ein. Die gleiche Erschoinung zeigten 
m it Gelb AB oder weniger sehnell u. deutlich m it Gelb OB, nicht m it Anatto gefśirbte 
Butterproben. Von 66 Butterproben des Handols farbten sich 33 m it verd. H N 03 
(1 : 1) deutlich rot. (Iowa State Coli. J . Sci. 7. 487—91. Juli 1933. Iowa Agricult. 
Experim. Station.) G r o s z f e l d .

C. H. H un t, Faktoren, welche den Wert von Heu beeinflussen. Die Unterss. des 
Vf. zeigten, daB mit fortschreitendem Reifungsstadium Protein u. Vitamin C merklich 
zuriickgehen. (Fertiliser, Feed. Stuffs Farm Suppl. J .  18. 275. 16/8. 1933.) G r im m e .

A. T. Taleon, Valente Villegas und M am erta M anahan-YIagan, Die Ver- 
daulichkeit von Flintkornsilage. Bericht iiber Fiitterungsverss. zwecks Feststellung der 
Verdaulichkeitskoeff. Naheres im Original. (Philippino Agriculturist 22. 13—22. Juni 
1933.) " G r im m e .

— , Die Schrotgdrmethode zur Beslimmung der Backfahigkeit von Weizen und 
Weizenmelden. Hinweis auf die Arbeit von B o a s  u. K ESZLER  (vgl. C. 1932. II. 3172). 
(Technik Lid. Schweizer Chemiker-Ztg. 16. 137. 31/7. 1933.) G r o s z f e l d .

A. C. Fay, Eine Abanderung der Methode zur direklen mikroskopischen Unter- 
suchung von Eiskrem und anderen Milchprodukten. Prakt. Angaben zur Herst. ąuanti- 
tatiyer Ausstrichpraparate. t)ber Einzelheiten vgl. Original. (J. Dairy Sci. 16. 311—13. 
Juli 1933.) " G r o s z f e l d .

F. W. V ilter und O. Schm idt, Beilrag zur Unłersuchung von Eiern. Bemerkung 
zu E b l e ,  P f e i f f e r  u . B r e t s c h n e i d e r  (C. 1 9 3 3 .1. 2332). Starkę Flecken unter der 
Quarzlampe beweisen nicht Stempelentfemung, sondem konnen auch von einer 
Reinigung dor Eischale herriihren. (Z. Unters. Lebensmittel 65. 649. Juni 1933. 
Beuthen, Staatl. Hygien. Inst.) G r o s z f e l d .

A. Schrempf, Unłersuchung der Eier im Ultraviolettlicht. Mechan. Entfemung 
durch Abkratzen der Stempel gibt sich durch Kratzspuren oder Aufhebung der Fluores- 
eenz zu erkennen, Stempelentfemung durch Sauren an dem entstandenen Saum, Ein- 
tauchen des ganzen Eies in Saure durch stumpfes, kalkartiges Aussehen der Schale, 
gegebonenfalls durch Spuren yon Fingerabdriicken. Bei kraftigen durch Abatzen ent- 
fernten Stempeln gelang nachtraglicho Sichtbarmachung durch Fluorescenz von Farb-
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rcsten. (Z. Unters. Lebensmittel 65 . 647—48. Jun i 1933. Stuttgart, Chem. Unter- 
suchungsamt der Stadt.) G r o s z f e l d .

E. D inslage und O. W indhausen, Zur Altersbestimmung der Eier wahrend der 
Sommermonate. Bemerkung zu ScHREMFF u. W e i d l i c h  (vgl. C. 1 9 3 3 . I .  3644). 
Hinweis auf friihere Ausfuhrungen (ygl. C. 19 2 7 . II . 758). (Z. Unters. Lebensmittel 
65 . 650. Jun i 1933. Munster i. W ., Nahrungsmitteluntersuchungsamt.) G r o s z f e l d .

Giuseppe Bosurgi und P au l S tukart, Tremestieri, Messina, Italien, Verfahren 
zur Aufarbeitung von Fruclitsaften, insbesondere Agrumensaften, zwecks Gewinnung von 
Citronensaure bzw. dereń Salzen, dad. gek., daB 1. die Safte dureh Zusatz yon Fermenłen, 
wie z. B. rein gezuchtoter Hefe oder Hefe von der A rt der sogen. Siidweinhefen, raseh 
u. yollstandig abgegoren werden, worauf man aus der techn. zuckerfreien yergorenen 
Maische die Citronensaure auskrystallisieren laBt, 2. die yergorene Maische direkt 
zur Krystallisation gebraeht wird. Dabei kann die Rk. des Garmediums dureh Zusatz 
von Erdalkalioxyden oder -earbonaten auf eine giinstige Wasserstoffionenkonz. ge- 
braeht werden. Dureh Zusatz entspreehender Anionen, m e H 2S 04, yorteilhaft im 
UbersehuB, kónnen aus der Maische Metallkationen entfernt werden. Dureh ent- 
spreehende Umsetzung kann die Citronensaure ais Ca-Citrat gefallt u. gewonnen werden.
2 Beispiele erlautern die Verwendung von aus spontan garendem Citronensaft isolierter 
u. rein geziichteter Hefe, sowie von Agar-Agar-Sudweinkefenreinkultur. (D. R . P. 
5 8 1 4 9 5  KI. 12o vom 23/10. 1930, ausg. 28/7. 1933.) D o n a t .

C alifornia F ru it Growers Exchange, Los Angeles, iibert. yon: Jesse W atson 
Stevens, Ontario, Herstellung von Getrdnken aus Fruclitsaften u. dgl. Man setzt den 
konz. oder gewóhnliehen Fruchtsdflen gegebenenfalls Zucker u. ein oder mehrere Puffer- 
stoffe, wie Na-Citrat, in einer Menge von etwa 1 Teil Puffer auf 110 Teile der im End- 
prod. enthaltenen Saure zu. (E. P . 393  7 3 9  vom 27/4. 1932, ausg. 6/7. 1933. A. Prior. 
4/5. 1931.) S c h u t z .

H anns D yckerhoff, Miinchen, Behandlung von Kaffeebohnen. Die rohen Bohnen 
werden m it Tannase behandelt, wobei die in iknen enthaltene Chlorogensdure in be- 
kannter Weise zers. wird, worauf die Bohnen m it organ. Losungsmm. extrahiert werden. 
S ta tt Tannase kann man auch ozonhaltige Luft oder Elektrolyse benutzen. (E. P . 
3 9 4  6 2 1  vom 21/2. 1933, ausg. 20/7. 1933.) S c h u t z .

Consolidated P aten tees Corp., ubert. yon: A lbert A. Epstein , New York, Pasie 
aus Teeextrakt. Man yermischt Teebldtter m it der 2—4-fachen Menge k. W. unter Zusatz 
von 3—5%  CaO, riihrt 1/2 Stde. um u. filtriert dio M. ab. Der Riickstand wird mehrmals 
in  gleicher Weise behandelt. Die einzelnen Fraktionen des Extraktes werden zusammen 
konz. u. m it Glycerin bis zur Pastenkonsistenz yermischt. (A. P . 1 9 1 6 4 6 8  vom 4/2. 
1931, ausg. 4/7. 1933.) S c h u t z .

Simon G ruber, Wien, Verfahren zur Tiberfulirung von Tabak oder Tabakersatz- 
stoffen in  eine zum menschlichen Genufl geeignete Form, dad. gek., daB die gebrauclis- 
fertigen Tabakę etc. yerbrannt, yerschwelt oder trocken dest. werden u. die ent
stehenden dampf- bzw. gas- oder rauchformigen Prodd. yerdichtet bzw. yerfliissigt 
in Druekbehalter (Patronen) gefiillt werden. Die erhaltenen Prodd. werden vor dem 
Einfiillen in die Druekbehalter gereinigt, gewaschen, getrocknet, m it Nicotin an- 
gereiehert oder entnicotinisiert u. allenfalls parfiimiert. (Oe. P . 1 3 3  7 0 4  vom 31/1. 
1931, ausg. 10/6. 1933.) M . F. M u l l e r .

H ans Paifgen, Koln, Entfemung der gifligen Beslandleile aus Tabakraucli dureh
Niederschlagen auf trockenen Absorptionsmitteln, wie akt. Kobie oder Silicagel, die mit 
Tabakaromastoffen gesatt. worden sind, indem Rauch yon nicotinfreiem Tabak durch- 
geleitet wurde. Vgl. D. R . P. 549 413; C. 19 3 2 . II . 143. (Can. P. 3 0 2  4 6 4  vom 2/1. 
1930, ausg. 29/7. 1930.) M . F .  M u l l e r .

Bonicot Corp. of A m erica, New York, iibert. yon: K arl S tem berg, F . W eissen- 
ste in  und K . S ternberg, Wien, Entfemen von Nicotin aus Tabakrauch dureh Eintropfen 
einer nicotinbindenden Fi. in das Mundstuckende der Zigarette oder Zigarre mittels 
einer Pipette (Zeichnung). (A. P. 1 9 1 3  618  yom 30/6. 1931, ausg. 13/6. 1933. D. Prior. 
5/7. 1930. F . P . 7 1 9  615  vom 4/7. 1931, ausg. 8/2. 1932. D. Prior. 5/7. 1930. E. P. 
3 6 5  4 5 1  yom 4/5. 1931, ausg. 11/2. 1932. D. Prior. 5/7. 1930.) M . F. M u l l e r .

„V itam ina“ , Soc. A n., Frankreich, Herstellung ton Yoghurt. Man yermischt 
ein Ferment des Bac. Cohendy, das aus dem Magensaft von Kalbem  gewonnen ist, 
m it einer Linderibluteninfusion, worauf man der M. noch eine Kalbslab enthaltende 
Nahrbouillon aus magerem Kalbfleisch zufiigt. Zwecks Konseryierung erfolgt ein
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Zusatz von Olycerin, worauf das Ganzc in Ampullen gefiillt wird, von denen jede fiir 
1 1 Milch berechnet ist. (F. P . 747 763 vom 14/3. 1932, ausg. 23/6. 1933.) S c h u t z .

Prem ier-Pabst Corp., Delaware, ubert. von: Felix  M. F rederiksen, Wisconsin, 
V. St. A., Herstellung von Kdsepraparatcn. Man neutralisiert Mollce, konz. sie bis zur 
Pastenkonsistenz u. setzt halhlósliclies kolloidales Milchcasein, sowie Kasemasse hinzu, 
worauf die Mischung auf Pasteurisierungstemp. erhitzt wird. (A. P . 1918 595 vom 
17/5. 1930, ausg. 18/7.1933.) S c h u t z .

Damazy Jerzy Tilgner, Dio Praxis des Trocknens. Obst, Niisse, Gemiise, Pilze, Eier. Nach
neuesten Erfahrgn. Braunschweig: Serger u. Hempel 1933. (120 S.) 8°. M. 5.60.

XVII. Fette. W achse. W asch- u. Reinigungsm ittel.
W elw art, Zur Sulfonierung hoher mólekularer primarer Fettalkohole. Richtlinien 

zur einwandfreien Durchftihrung der Sulfonierung. (Seifensieder-Ztg. 60. 617. 23/8. 
1933. Wien.) G r im m e .

A. Scholz, Lebertranemulsion. Richtlinien zur Herst. einer einwandfreien, gut 
haltbaren Emulsion im GroBbetriebe. Abb. eines prakt. App. (Seifensieder-Ztg. 60. 
617—19. 23/8. 1933. Rendsburg.) G r im m e .

E rn st Schulze, Neuerungen au f dem Gebiete der hygienischen und rationellen 
Herstellung von Kokos- und sonstigen Speisefett-Tafeln. Beschreibung von Form- u. Kiihl- 
maschinen an Hand von Figg. (Seifensieder-Ztg. 60. 597—99. 23/8. 1933.) G r im m e .

K rings, Uber die Abrichlung der fliissigen Haar- und Hdndewaschseifen. Es ist 
falsch, die Seifen yollstandig neutral abzurichten, man laBt sie prakt. etwas alkal. 
Man verseift m it geringem AlkaliiiberschuB u. neutralisiert m it saurem Turkischrotól, 
verd. HC1 oder B(OH)3 u. riihrt dann wieder etwas stark konz. K 2C03-Lsg. darunter. 
(Seifensieder-Ztg. 60 . 596. 23/8. 1933.) G rim m e .

Josef A ugustin , Verbesserungsvorschldge fiir  Rasiermittel. K rit. Besprechung der 
Terschiedenen neuerdings empfohlenen Zusatze. Vf. halt Kaliumstearat fiir den aller- 
wichtigsten Bestandteil. (Seifensieder-Ztg. 60. 610— 11. 23/8. 1933. Wiesbaden.) G ri.

H. T. H eiser, Hóhere Alkohole ais Seifenersatz. Besprochen werden Lauryl-, 
Myristyl-, Olein- u. Cetylalkohol. Naheres im Original. (Seifensieder-Ztg. 60. 596 
bis 597. 23/8. 1933.) G K im m e.

F. B ernard in i und E. A. G authier, Die Charaklerisierung von Sansaól. Die zum 
Nachweis von Sansaol (Sulfurolivenol) meist benutzten Rkk. von M o r a w s k i  u . 
PETTEN K O FER  sind nicht beweisend, da sie nicht nur durch Harz, sondem auch durch 
Phytosterin ausgelóst werden. Man muB somit letzteres entfemen. Vff. schlagen 
folgenden Arbeitsvorgang vor: 20 g Ol werden m it 20 ccm A. (70—75°) aufgekocht; 
nach dem Abkuhlen filtriert man die alkoh. Lsg. durch ein m it A. angefeuchtetes 
Filter ab, dampft das F iltra t ein u. erhitzt den Ruckstand einige Zeit m it 15 ccm 2 n. 
KOH, schiittelt dio alkal. Lsg. m it A. aus, bis letzterer keine Rk. mehr m it schwefel- 
saurer Furfurollsg. gibt. Alkal. Harzlsg. m it 3 ccm konz. HC1 ansauern u. m it 20 ccm
A. ausschiitteln u. m it der Lsg. die Farbrkk. ausfuhren. (G . Chim. ind. appl. 15. 329 
bis 330. Ju li 1933. Rom.) G r im m e .

Leo Ivanovszky, Die Bedeutung und Eigenschaft der Verringerung der Ver- 
dampfungsgeschwindigkeit („Beteniion“) von Lósungsmitteln. (Vgl. C. 1932. II. 1565.) 
Die Verringerung der Verdampfungsgeschwindigkeit von Lósungsmitteln durch Wachse 
n. ahnliche Substanzen wird ,,Retention“ (R) genannt u. die „RetentionszahP1 ( liz) 
definiert: Ii =  100/i?z. Die Rz ist durch den Ruckstand (in Gramm), welcher bei 100 g 
Losungsm. durch freiwilliges Verdampfen unter bestimmten Bedingungen zuriickbleibt, 
bestimmt. Die Best. der Rz wird zur analyt. Charakterisierung der Wachse empfohlen. 
(Chem. Listy Vedu Prumysl 26. 331—332. 1932.) M a u t n e r .

Leo Ivanovszky, Die Verringerung der Verdampfungsgesclmindigkeil („Retention“ ) 
von Lósungsmitteln ais charakteristische Konstantę von Wachsen. (Vgl. vorst. Ref.) Die 
Retentionszahl Rz wird m it Hilfe einer festgelegten Methode fiir yerschiedene Wachse 
u. ahnliche Stoffe bestimmt. (Chem. Listy Vedu Prumysl 26. 332—35. 1932.) M a u t .

H enkel & Cie. G. m . b. H ., Deutschland, Herstellung hóhermolekularer Ather. 
Gesatt. oder ungesatt. aliphat. Verbb. m it mehr ais 8(C-Atomen im Molekuł oder bydro- 
aromat. Verbb., die 1 oder 2 Hydrosyl- oder Mercaptogruppen enthalten, werden ge-
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gobenenfalls in Ggw. von reaktionsbeschleunigenden Mitteln, wie konz. H 2S 04, mit
l,2-Propylenoxyden, die im Methylrest durch reaktionsfahige Gruppen substituiert sind, 
wie Epichlorhydrin, Epibromhydrin, Glycid, Thioglycid, umgesetzt. Ais Komponento 
der ersteren A rt kommen hóhere Fettalkohole, Naphthen- u. Harzalkohole, mehrwertigo 
Alkohole, sowie auch Hydroxyl- oder Mercaptogruppen entlialtende F ettsaurederiw . 
in Betracht. Nach dem Yerf. werden Sauerstoffather oder Thioather erhalten, die unter 
anderem ais W eichmachungsmittel Verwendung finden ltonnen. Z. B. wird eine Mischung 
von 372 Gewichtsteilen Dodecanol-(l), 92 Gewichtsteilen Epichlorhydrin u. 10 Volum- 
teilen konz. H 2SO., mehrere Stdn. auf dem Wasserbad erwarmt. Danaeh wird die H 2S04 
m ittels BaC03 entfernt u. durch Dest. unter yermindertem Druck in guter Ausbeute 
[y-Chlor-fl-oxypropyl]-dodecylathcr (Kp.15 193—195°) gewonncn. In  entspreehender 
Weise wird aus Cyclohexanol u. Epichlorhydrin [y-Chlor-j)-oxypropyl]-cyclohexyldther 
(K p .12 128—130°) erzougt. (F. P . 744749 vom 28/10. 1932, ausg. 26/4. 1933. D. Prior. 
29/12. 1931.) R. H e r b s t .

H enkel & Cie. G. m. b. H ., Deutschland, Herstellung hochmolekularer Ver- 
bindungen. Ester aus Sauren m it reaktionsfahigem Halogen u. aliphat., hydroaromat. 
oder aliphat.-aromat., gesatt. oder ungesatt. Alkoholen oder Mercaptanen m it mehr 
ais 6 C-Atomen werden m it Oxy-, Mercapto- oder Aminoverbb. umgesetzt. Z. B. lost 
man 23 Teile Na in 600 Teilen Phenol, gibt 262 Teile Monochloressigsauredodecylester (I) 
zu u. erhitzt 8 Stdn. auf 100°. Man crhiilt den Phenozyessigsauredodecylester vom
F. 33—34° u. K p.j, 240—245°. Aus Na-Thiophenolat u. I  entsteht der Phenylmercapto- 
essigsauredodecylester yom ICp.15 244—246°, aus Mercaptoessigsdure u. I  der Thio- 
diglykolsauremonododecylesler vom F. 34°, aus f}-Oxy-y-mercaptopropan-v.-sulfonsdure u. I 
der (l-Oxypropan-y-sulfonsdure-a.-mercaploes$igsduredodecylester, aus Anilin  u. I  der 
Anilinoessigsauredodecylester vom F. 61°, aus Piperidin u. I  der Piperidylessigsdure- 
dodecylester vom K p .18 220—233°, aus Na-Acelat u. I  der Acetylessigsauredodecylester 
yorn Kp.ls 185°, aus Na2S20 3 u. I  eine Verb. der Formel N a03S 2-CH„-CO„-G12H2T;. 
S ta ttlk ó n n e n  die entsprechenden Ester der Bromessigsaure, Brombernsteinsdure, Di- 
chloressigsaure, a-Bromlaurinsaure, Chlorbenzyl-4-carbonsdure, 2-Chlorbenzoesdure oder 
5-Sulfo-2-chlorbenzoesdure yerwendet werden. Ais alkoh. Komponente des Esters ist 
auch Tetra- oder Hexadecylalkohol geeignet. Die Prodd. dicnen ais Reinigungsmittel, 
Weichmachungsmittel, sowie zu Parfianeriezwecken. (F. P . 747 343 vom 12/12. 1932, 
ausg. 17/6. 1933. D. Prior. 4/1. 1932.) N o u v e l .

H enkel & Cie. G. xn. b. H ., Deutschland, Herstellung hohermolekularer ali- 
phatischer Sulfide. Aliphat. Halogenverbb. werden m it aliphat. Mercaptanen umgesetzt, 
wobei eine der Rk.-Komponenten mindestens 5 C-Atome im Molekuł enthalt. Ent- 
weder die Halogenverb. oder das Mercaptan kann eine oder mehrere Carboxylgruppen 
enthalten. Falls einer der Rk.-Teilnehmer mindestens 8 C-Atome aufweist, kann die 
Umsetzung auch m it Verbb. ausgefiihrt werden, die eine oder mehrere Doppelbindungen 
oder Oxy- oder Sulfonsauregruppen enthalten oder auch andere Substituenten auf- 
weisen, soweit sie auf die Rk. nicht ungiinstig einwirken, wie Ather- oder Estergruppen. 
Die neuen Verbb., die auch ais Ausgangsstoffe fiir weitere Umsetzungen dienen sollen, 
haben seifenartige u. emulgierende Eigg. — Z. B. wird eine Lsg. von 23 Teilen von metali. 
N a in 800 Teilen Methanol hergestellt, der man 202 Teile Dodecyłmercaptan hinzu- 
fiigt. Bei Zusatz von 122,5 Teilen Chloressigsaureathylester beginnt die Rk. unter 
Abscheidung von NaCl, die durch 2-std. Erhitzen vollstandig gemaeht wird. Nach 
Filtrieren wird der Ester durch 1-std. Kochen m it alkoh. NaOH verseift, worauf das 
iiberschussige Alkali neutralisiert wird. Nach abermaligem Filtrieren fallt beim Ab- 
kuhlen der Lsg. das Na-Salz der Dodecyl-S-thioglykolsaure ais weiCe, krystallin. M. 
aus. Weitere Beispiele wrerden gegeben fiir die Herst. des Na-Salzes der cc-Athylmer- 
captostearipmure u. der 2-Oxy-3-dodecylmercaptopro,panolsulfonsaure-l, sowie des Do- 
decylmercaptoathylalkohols, einer Mischung von Alkyl-{}-oxypropylsulfiden u. des Do- 
decyl-f},y-dioxypropylsulfids, F . 53°. (F. P . 748 460 vom 4/1. 1933, ausg. 4/7. 1933.
D. Priorr. 19/2. u. 11/3. 1932.) E b e n .

A lum inum  Co. of A m erica, Pittsburgh, iibert. yon: E arl B lough, Pittsburgh, 
und H arry  V. Churchill, Parnassus, Pennsyly., Herstellung von alkalischen Putz• und 
Reinigungsmitteln, die gegen Aluminiummetall indifferent sind, durch Zusatz geringer 
Mengen N a2Si03. Das Verf. eignet sich z. B. zur Herst. von Zahnputzmitteln u. Seifen- 
pasten, die in Tuben oder Behaltern aus Al-Metall yerpackt werden sollen. (A. P . 
1 912175 yom 28/6.1928, ausg. 30/5. 1933.) M . F. M u l l e r .
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X VIII. Faser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
Kunststoffe.

K ehren , Emulsionsoleine. Ubersicht iiber die notwendigen Eigg. der in der 
Streichgamspimierei zum Einfetten oder Schmalzen bestimmten wss. Oleinemulsionen. 
Beschreibung der m it einem Emulgator gemischten, alkalifreien ,,Emulsionsoleine‘‘ 
der A. M o t a r d  & Co. A.-G., Spandau u. der C h e m is c h e n  G e s e l l s c h a f t  R e h m s -  
DORF, Rehmsdorf/Sa. — Diese Óleine baben neben guten textiltechn. Eigg. den Vorteil 
der Niehtfeuergefahrlichkęit bzw. -selbstentziindbarkeit (gepriift nach dem Mackeytest 
oder durch Feststellung des Unterschiedes zwisehen Jod- u. Rhodanzald nach
H. P. KAUFMANN). (Z. ges. Textilind. 36 . 417—18. 16/8. 1933.) F r ie d e m a n n .

M. Loescher, Neuere Schlichtmethoden. Vorteile der Verwendung von Seife oder 
Seifenleim bei der Schlichterei von Ketten. (Z. ges. Textilind. 36. 435—36. 23/8. 
1933.) F r i e d e m a n n .

G unter R ordorf, Vom „Schmieder-Verfahren“ bis zur „Trocklinierung“. Ge- 
sohichte der poros-wasserdichten Impragnierung yon der Impragnierung in einem Bado 
mit Talgseife, Hausenblase u. Alaun nach ScHMIEDER (1825) bis zu der „Trocklinierung’'1 
nach R . B a u m i i e i e r ,  Oschatz-Zschollau. (Z. ges. Textilind. 36. 418—20. 16/8. 
1933.) F r i e d e m a n n .

— , Paralin-E konz. F iir  porós-iuasserabstoflende Impriignierwngen w ird  Paralin-E 
konz. der Firma Ch e m . F a b r ik  T h e o d o r  ROTTA, Zwickau/Sa., empfohlen. (Z. ges. 
T ex tilin d . 36 . 436. 23/8. 1933.) F r i e d e m a n n .

E. R iesz, Beiłrag zum Studium, der Einfuhrung von Aminogruppen in  die Baum- 
wollcellulose. In  Erganzung der C. 19 3 2 . II. 2731 ref. Arbeit yon L e d e r e r  beschreibt 
Vf. eigene Verss. zur Herst. von Effektfaden durch Bchandlung von Baumwolle mit 
Aminobenzoltrisulfosauretrichlorid; 12 g Baumwolle werden m it 2 g dieser Saure in 
300 ccm CCI,, bei 50° 6 Stdn. belassen. Die Analyse des Prod. ergibt 2,26% S u.
0,30% N, d. h. ein Aquivalent der Saure. kann dreimal so viel C6H 10Or Reste yerestem. 
Die Rk. ist eine Oberflachenrk. m it den Hydroxylgruppen der auCeren Micellensphare. 
Das Prod. ist diazotierbar u. m it Naphthol A S  u. anderen Basen kuppelbar. Mit sauren 
Farbstoffen ist die veresterte Baumwolle — wohl infolge der geringen Basizitat der 
Aminogruppe — nicht anfarbbar, im Gegensatz zu den Prodd. m it aliphat. Amino- 
gruppen, die sich farber. wie Wolle yerhaltcn (ygl. Sehwz. PP. 148491, 150789/90/91;
C. 1 9 3 2 . I. 1847 u. 3519). Werden die Aminogruppen durch Acetylierung, Benzoylie- 
rung usw. blockiert, so erlischt die Affinitat fiir saure Farbstoffe. — Die einsclilagige 
Patentliteratur wird beriicksichtigt. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 99 . 349—56. Juni/Aug. 
1933.) F r i e d e m a n n .

P. K rais, H . M arkert und O. V iertel, Untersuchungen iiber die Veriindemngen 
des Wollhaares wahrend seiner Verarbeitung bis zum fertigen Streichgamtuch. Nach 
eingehender Betrachtung der mechan. Eigg. der Wollfaser, speziell ihrer ReiBfcstigkeit u. 
Dehnung, gehen Vff. auf die chem. Priifmethoden iiber. Der fiir die Faserschadigung 
charakterist. 1. N wird in dem m it K O H  u. H 20 2 behandelten Materiał nach K jE L D A H L  
bestimmt (vgl. K r a i s  u . S c h l e b e r ,  C. 1 9 2 9 . II. 953). Bei manchen Fabrikations- 
prozessen nimm t der S-Geh. ab, was yielleicht einer Faserschadigung entspricht; der 
S-Geh. wurde in salzsaurer Lsg. m it Benedikt-Dcnisscher Lsg. (25 g Cu(N03)2, 25 g NaCl u. 
10 g NH4-N 0 3 in 100 ccm W.) bestimmt. Die Bichromatzahl, d. h. die ccm 0,1-n. 
Bichromat, die von 0,5%ig. Na2C03-Lsg., in der 1 g Wolle eingeweicht war, reduziert 
werden, stcigt m it der fortschreitenden Verarbeitung der Wolle immer mehr an. Die 
Allwordensche Rk. — Behandlung der Wolle m it gesatt. Chlorwasser — gab keine 
Unterschiede fiir behandelte u. rohe Wolle. Fertiges Gam zeigt gegen Rohwolle keinen 
Unterschied in der Anfarbung m it Methylenblau. Da diese Verff. keine gentigend 
feinen Unterschiede zwisehen gesunder u. gesehadigter Wolle zeigen, w-urden neue 
Verff. erprobt. Die Titration der Wolle m it n. H 2S 0 4 gab den hóchsten Saureverbrauch 
fiir alkaligeschadigte, den geringsten fiir sauregeschadigte Wolle. Oxydation mit 0,1-n. J  
gab bei sauregeschiidigter Wolle die hóchste, bei alkal. gesehadigter die niedrigsto 
J-Zahl. Wolle nimmt aus sauren Badem, am besten bei einem Flottenverhaltnis 
von 1: 30, bis rund 6%  H 2S 04 auf, sauer yorbehandelte Wolle nimm t am wenigsten, 
alkal. behandelte am meisten auf. Sauregeschadigte Wolle (ygl. K r a i s  u .  V lE R T E L ,
C. 1 9 3 3 . II. 1947) zeigt u. Mk. charakterist. Ausstiilpungen. Zum Nachweis feiner u. 
feinster Schadigungen eignen sich nach Vff. nur die Wolladsorption u. -ąuellung.
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Alle Verff. u. Priifungen werden eingebend auf ihren textiltechn. W ert hin gepruft. 
(Forschungsh. dtsch. Forseh.-Inst. Textilind. Dresden 14 . 73 Seiten. 1933.) F r i e d e .

R ichard  J .  Sm ith, Einige Probleme der Abwdsserbehandlung. Die W irksamkeit des 
von der ClROLANUM Com p. L t d .  ausgearbeiteten Verf. zur Aufarbeifcung von Woll- 
waschwassern ist erórtert. (J. Soc. Dyers Colourists 49 . 241—44. Aug. 1933.) StiV ER N .

B ianca Jona , Der Sericingehalt bei den Kreuzungen. Die Vers.-Ergebnisse sind 
zahlenmaBig zusammengestellt. (Boli. uff. R. Staz. sperim. Seta 3. 11—13. Febr. 
1933.) H e l l r i e g e l .

Guido Colombo, Die Uberlragung einiger physikalischer Merkmale des Seiden- 
fadens bei den Kreuzungen. Es wird die Qualitat des Fadens bei Kreuzungen zwisehen 
einlieim. u. asiat. Arten untersucht. (Boli. uff. R. Staz. sperim. Seta 3. 10—11. Febr. 
1933.) H e l l r i e g e l .

G. Colombo und G. B aroni, Eine Seide mit au/3ergewdhnlich niedrigem Sericin
gehalt. Es handelt sich um den Faden einer gelben Rasse, der beim Entbasten nur 
15%  verlor. (Boli. uff. R. Staz. sperim. Seta 3. 9—10. Febr. 1933.) H e l l r i e g e l .

P enrhyn  W ilson, Róhseide und Zwimerei. AUgemeine Ubersicht iiber die Roh- 
seide u. die erste Zwirnung der Coconfaden. (Amer. Dyestuff Reporter 22 . 269—71.

Louis S. Z ism an, Entglanzen von Seidenstrumpfen. Geringerer Glanz auf Rein- 
seidenstriimpfen wird am besten durch Verarbeitung scharf gezwirnter Garnę erreicht. 
Kunstlieh versucht man die Glanzverringerung duroh Aufbringen voti Pigmenten, 
wie Chinaclay, Sckwerspat usw. oder durch Emulsionen von Wachsen, wie vor allem 
Japanwachs. (Amer. Dyestuff Reporter 22 . 263—64. 24/4. 1933.) F r i e d e m a n n .

E rik  H agglund und Sverker L junggren, Untersuchungen des Rotholzes von 
Fichie. I. (Papierfabrikant 31 . Sond.-Nr. 35—38. Juli 1933. — C. 1933 . II. 956.) H e l l r .

H ilding B ergstrom  und K arl Cederquist, Unlersuchung iiber die Loslichkeit 
von Holzmaterial in  Schweizers Reagens. Fichtenholzspane (11,6% W.-Geh.) werden
3 Tage m it SciIW EIZER-Lsg. behandelt, zentrifugiert, Lsg. m it Essigsaure angesauert, 
gekocht u. filtriert. Es hatten sich 1,25% vom Trockengewicht der Spanc an Cellulose 
gel. Aus Holzmehl (8,6%  W.-Geh.) wnrden 5,0%, aus naB gemahlenem Holzmehl 
(69,3% W.-Geh., 12 Stdn. gemahlen, Einw. der SCHWEIZER-Lsg. iiber Nacht) 28,7°/0 
ausgelost; wurde weitere 18 Stdn. gemahlen, so wurden 39,9%  gel. Aus Holzschliff 
(80,7% W.-Geh.) wurden 22,4% ausgelost, immer bezogen auf trockenes Materiał. 
Die Verss., die zcigen sollen, daB Cellulose im Holz ais solcke u. nicht z. B. an Lignin 
gebunden vorliegt, werden fortgesetzt. (IVA 19 3 3 . 79—80. 1/7.) H e l l r ie g e l .

— , Die Holzkonservierung. Besprochen werden oberflachliche Carbonisierung u. 
Impriignierverff. m it Teer u. Schwerolen, sowie m it Salzen: CuSO,„ ZnCl2, Kyanisation, 
Arsenitimpragnierung. (G. Chimici 2 7 . 129—33. April 1933.) H e l l r ie g e l .

D. M acneill W atson, Donaugras fiir  die Papiermacherei. Donaugras (Phragmites 
communis), sein Vork., vornehmlick im ruman. Donaudelta, seine Eigg. u. seine Ver- 
kochung zu Papierhalbstoff in Druckkochern m it NaOH nach Art der Esparto- 
aufbereitung; Fabrikationsyerss. in techn. MaBstabe. (Wid. Paper Trade Rev. 99 . 
1892—94. 1928—34. 1 0 0 . 146—52. Paper-Maker Brit. Paper Trade J . 86 . 56—58. 
60. 66—67. 14/7. 1933.) Friedem ann.

O. R ou tala  und J .  O. M urto, Herstellung des Halbzellstoffes aus Nadel- und 
Laubabeallholzern. II. (I. vgl. C. 1 9 3 3 . I. 3021.) Fichten- u. besonders Kiefernhalb- 
zellstoffe besaBen kleine ReiBlangen-, Berstdruckflachen- u. sogar sekr kleine EinreiB- 
flachenwerte. Die Papiere aus pentosanreichen u. ligninarmeren Birken- u. Aspenhalb- 
zellstoffen zeigten bedeutend gróBere Festigkeitswerte. Die ReiBlange des Erlenhalb- 
zellstoffes betrug 11,000. (Pappers-Triivarutidskr. Finland 1 9 3 3 . 540—43. 31/7. Hel
sinki, Techn. Hochsch.) R o u t a l a .

R. H. Mc Kee und J . S. G. Shotwell, Ein neues Verfahren fu r  die Feuchtigkeits- 
kontrolle von Papier. An Hand der einschliigigen Literatur werden die Beziehungen 
zwisehen Papier- u. Luftfeuchtigkeit erlautert; Vff. zeigen, daB bei genauer Kontrolle 
der Luftfeuchtigkeit an der Trockenpartie der Papiermaschine auch die Papierfeuchtig- 
keit innerhalb enger Grenzen konstant gekalten werden kann, wenn die trockene 
Papierbalm, ehe sie auf die Kalander aufrollt, kurze Zeit durch Luft von 95° F  mit 
17 Grain W. pro KubikfuB gefiihrt wird, wodurch das Papier um rund 3%  feuchter 
wird. (Tabellen u. Kurvenbilder im Original.) (Paper Trade J . 97 . Nr. 6. 33—42.

24/4. 1933.) F r i e d e m a n n .

10/8.1933.) F r ie d e m a n n .
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— , Pergamenł, Pergamentpapier und Pergamyn. Vergleicliende Ubersicht. (G. 
Cbimioi 27. 123—29. April 1933.) H e l l r i e g e l .

S. M alowań, Zuckerrolir (Bagasse) ais Iłohstoff fiir Nitrocdlulose. Nach einem 
Verf. des amerikan. B u r e a u  OF C h e m i s t r y  a n d  S o i l s  wird Bagasso m it H N 03 
bei 80° 2 Stdn. aufgeschlossen, gewaschen u. die farblose Cellulosemasse 1/2— 3U Stde. 
m it 2%ig. NaOH gekocht; das Prod. enthalt 86,1% Cellulose, 5,3—11,5% Sodalós- 
liches u. ist fiir die Nitrocellulose- u. Viscoseherst. geeignet. (Kunststoffe 23. 153—54. 
Ju li 1933.) H. S c h m i d t .

M. N. B ray  und c. E. C urran, Der Einflu/i der Chemikalienkonzenlralion bei den 
alkalischen Kochverfahren. Verss. ergaben, daB eine Steigerung der Chemikalicnkonz. 
zwar bessercn AufschluB des Holzes, aber auch Riickgang an Celluloseausbeute u. 
a-Geb. des erzielten Stoffes gibt. Bei der Fabrikation von Kraftzellstoffen wurden 
Farbę u. Festigkeit wenig von der Alkalikonz. bceinfluBt, doch kam vermindertc Konz. 
der Ausbeute zugute. Zur Erzielung fester, gut bleichfahiger Natrcmzdlstoffe empfiehlt 
sich die Verwendung eines Uberschussea an Chemikalien, aber in niederer Konz. bis 
herunter zu 20 u. 30 g/l. (Paper Trade J . 97. Nr. 5. 30—35. 3/8. 1933.) F r i e d e m a n n .

Torsten  Sam son, Korrosionen in  Sulfatzellsloffkochern. (Vgl. C. 1933. II. 959.) 
Zwecks theoret. Erklarung berechnet Vf. die Temp.-Unterschiede, welche in den 
Kocherwanden auftreten u. empfiehlt Zirkulationsanordnungen zur Verminderung der 
Potentialunterschiede. (Svensk Pappers-Tidn. 36. 470—73. 15/7. 1933.) E. M a y e r .

H elge A spelund, Uber Kunstseide und Kunslseidenzellsloff. Kurze Ubersicht. 
(Svensk Travaru-Tidn. 49. 642— 44. 15/7. 1933.) E. M a y e r .

— , Belmndeln von Kunstseidekuclien. Das Vermeiden des Abhaspelns, das 
Waschen, Behandeln auf biegsamen Tragern, das Schiitzcn vor Fadenyerlagerungen 
u. das Trocknen ist besprochen. (Rayon Rec. 7. 167—69. 7/4. 1933.) S u v e r n .

M. Coyaud und J . C onstant, Herstellung von Viscosekrepp. Es werden die ver- 
wendbaren Schlichten besprochen. (Rev. univ. Soies et Soies artific. 8. 447. 523—27. 
605—09. Juli 1933.) S u v e p .n .

E rich  Schuelke, Mercerisalion ron Kunstseidengeweben. Mercerisation yon 
kunstseidenen u. kunstseiden-baumwollenen Geweben, dargestellt auf Grund der 
Patentliteratur. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 457—58. 17/7. 1933.) F r i e d e m a n n .

H einz F ra n k e , Neue Wege zum Beschweren empfindlichster Iiunstseiden. Das Er- 
schweren m it Zinnphosphat ist anwendbar, wenn man denBadern, auch solchen m it Zn - 
Salzen, durch Sauren oder saure Salze hóhere Saurekonz. gibt. Die Seide kann ohne 
Waschen in das Phosphatbad gebracht werden. Angriff durch die hóhere Saurekonz. 
kann durch Schutzkoll. vermieden werden. Arbeitsvorschriften. (Kunstseide 15. 280 
bis 281. Aug. 1933.) SuvEKN.

— , Das Beschweren der Kunstseide. Beschreibung der Verff., welche die Beseliwerung 
mit Zinnphosphat oderBaSO., bewirken. (G . Chimici 27 . 145—47. April 1933.) H e l l r .

G rabner, Untersuchung an kunstseidenen Waren. Dio Ursachen von Streifen u. 
Ringelbldg., schwachen Stellen u. ungleichmaBigen Farbungen wurden ermittelt. 
(Z. ges. Textilind. 36. 413— 14. 16/8. 1933.) S u v e r n .

Sidney M elton Edelstein , Was das Mikroskop an Textilfasern zeigt. Technik 
der Fasermikroskopie, Herst. von Querschnitten, mkr. Merkmale von Baumwolle, 
Kunstseide u. Wolle. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 467—69. 478. 31/7. 1933.) F r i e d e .

Irv ine  W . Grotę, Mikrochemische Melhoden in  ihrer Anwendung auf Flecke an 
Tcxlilfasern. Qualitative ,,Tiipfelprobe“ u. Mk., quantitative Analyse m it hóchst-
empfindliehen Waagen, colorimetr. u. nephelometr. Analyse werden besprochen.
(Amer. Dyestuff Reporter 22. 446—48. 17/7. 1933.) F r i e d e m a n n .

E leanor F isher und R achel E dgar, Die guantitatire Bestimmung ron Seiden- 
fibroin in  beschwerter Seide. Die Entfernung der Beschwerung aus Zinnphosphat- u. 
Zinnphosphatsilicat-beschwerter Seide nach dem Verf. des B u r e a u  o f  S t a n d a r d ś  
(Techn. News Buli. Bur. Standards Nr. 150 [1929], 99— 100) wird durch Best. von 
Gewieht, N-Geh. u. Asche verfolgt. Die beschwerte Seide yerliert bei 20 Min. langer 
Behandlung m it W. bei 65° eine merkliche Menge N, aber nicht bei der sauren u. alkai. 
Behandlung. (Iowa State Coli. J .  Sci. 7. 1—12. 1932. Iowa State Coli.) K r u g e r .

H erbert F lem m ing, Die Bestimmung der Glatte des Papiers. Beschreibung eines 
App., bei dem Rauhigkeit u. Glatte eines Papiers zahlenmaBig bestimmt werden konnen, 
indem das zu priifende Papier unter einer stiihlernen Tastkugel kreisfórmig fortbewegt 
wird. Einzelheiten im Original. (Wbl. Papierfabrikat. 64. Sond.-Nr. 38—41. 
1933.) F r i e d e m a n n .
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R . H. Stevens und R . C. W ooldridge, Sulfatschwarzlaugen. Da es in der Herst. 
von Kraftzellstoff iiblich ist, der WeifUauge etwas Schwarzlauge beizumischen, so ist 
eine genaue Analyse der letzteren unerlaBlich. Infolge der dunklen Farbę der Scliwarz- 
lauge ist eine Titration m it Farbindicatoren unmoglich oder seliwer, auch wenn man 
nach O e m a n  die organ. Substanz m it A. ausfallt. Besser sind elektrometr. Methoden. 
Die H-Elektrode ist nicht geeignet, die verschiedentlieli empfohlene Sb-Elektrode ist 
schwer stabil zu bekommen. Die Chinhydronelektrode ist fiir alkal. Lsgg. nicht geeignet. 
Vff. muBtcn daher die Schwarzlauge aus der Burette in titrierte Siiure einlaufen lassen, 
wobei sie bei Benutzung einer gesatt. Calomelhalbzelle bei 25° den Neutralisationspunkt 
bei 0,044 V fandcn. Die Titration des akt. Alkalis m it BaCl2 u. Best. der iiberstehenden 
Lsg. gab immer zu hohe Werte. Die elektrometr. gefundenen Werte stimmten gut 
mit der Berechnung iiberein. (Paper Ind. 15- 256—57. Aug. 1933.) F r ie d e m A N N .

K atsum oto  A tsuk i und Ikum i K agaw a, Essigsaurebestimmung in  Celluloseacełał. 
Die alkal. Verseifung nach dem Prinzip von E b e r s t a d t - K n o v e n a g e l  ist im all- 
gemeinen fiir Primaracetate nicht geeignet, die saure Verseifung m it anschlieBender 
Dest. ( O s t ,  Z. angew. Chem. 25 [1912]. 1469) ist fiir Sekundaracetate, dereń Cellu- 
loserest mehr oder weniger abgebaut wird, nicht gut. Folgende Methode gibt fiir alle 
Arten von Celluloseacetaten, ohne Riicksickt auf die KorngróBe, zuverlassige W erte:
0,5—0,6 g Acetat wird in  einem kleinen Wageglas abgewogen, ca. 2 ccm 55—60%ig. 
H 2SO.j genau dazugewogen, 1—3 Tage bei 20—40° stehen lassen (Temp. u. Zeit richten 
sich nach der A rt des Celluloseacetats) u. m it ca. 30 ccm W. in ein GefaB m it ein- 
geschliffenem Stopfen iibergespiilt, das 50 ccm 1-n. NaOH enthalt; 2 Stdn. unter 
haufigem Schiitteln bei 20—30° stehen lassen, m it 1-n. Saure (Phenolphthalein) zuriick- 
titrieren. Die Konz. der II2SO, muB vorher genau bestimmt sein. (J. Soc. chem. Ind. 
Japan [Suppl.] 36. 340 B— 42 B. Jun i 1933. Tokyo, Imp. Univ. [Orig.: engl.].) K r u g e r .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Em il H ubert,
Dessau-Ziebigk, W ilhelm  Irion , Bobingen b. Augsburg, und H erbert M ahn, Dessau), 
Verfahre?i zur Herstellung von Fibroinlosungen in Lsgg. hydratisierter Salze, vor\viegend 
von Halogeniden u. Rhodaniden der Alkalien u. Erdalkalien, 1. dad. gek., daB man 
das Fibrom m it Lsgg. von Doppelsalzen oder Gemisehen dieser Salze behandelt. —
2. dad. gek., daB neben den hydratisierten Salzen Saureamide zugegeben werden. 
(D. R. P . 575135 KI. 29b vom 25/10. 1931, ausg. 25/4. 1933.) E n g e r o f f .

Felix  G iinther, Greiz, Verfahren zur Herstellung von Kalanderwalzen aus Papier, 
dad. gek., daB aus mehreren auf Lang- oder Rundsiebmaschinen hergestellten, in der 
Gautsche vereinigten Lagen, zweckmaBig verschiedener Starkę, S truktur oder Zus., 
bestehende Papierblatter auf einen Walzenkern aufgereiht werden. (D. R . P. 581 993 
KI. 55 e Tom 24/9. 1929, ausg. 10/8. 1933.) M . F .  M u l l e r .

Soc. G aut-B lancan & Cie., Frankreich, Papierleim, bestehend aus einer Lsg. 
von harten natiirlichen Gummiharzen, wie Dammarharz oder Manilakopal, in Bzn., A. 
oder Aceton u. einer geringen Menge Leinol. Z. B. werden 47—-49% Bzn., 47—48%  
Dammarharz u. 3—6%  Leinol benutzt. (F. P . 748 441 vom 4/1. 1933, ausg. 4/7. 
1933.) M . F. M u l l e r .

Levis M iller Booth, Plainfield, N. J ., Herstellung von Papier. Dem Stoff werden 
nach dem Zusatz von Leim u. leimfallenden Substanzen vor dem Aufbringen oder wah
rend des Aufbringens auf die Papiermasehine Metallhydroxyde ais solche oder ein 
Metallsalz u. Alkalihydroxyd zugefiigt. (Can. P . 300 662 vom 15/6. 1929, ausg. 3/6.
1930.) M . F. M u l l e r .

P orta ls  L td ., John  K naggs und Jo h n  Cooper M arsden, Whitchurch, England, 
Herstellung von wasserfestem oder Isolierpapier durch Impragnieren von Papier m it 
einer wss. Emulsion, die Gelatine u.' daneben ein trocknendes oder halbtrocknendes
01, z. B. Mohnol, oder eine Harzlsg. eines natiirlichen oder kiinstliehen Harzes enthalt.
— Z. B. werden benutzt 5 Teile Mohnol, 5 Teile helles Mineralol, 10 Teile Gelatine,
0,5 Teile Na-Oleat, 0,1 Teil MnCl2 oder MnSO., u. 100 Teile W. — oder 100 Teile einer wss. 
Lsg., die 2%  Gelatine u. 0,1% Seife enthalt, 10 Teile eines Alkydharzprod. aus Glycerin 
u. Phthalsaure u. 100 Teile Toluol. Die M. wird evtl. nach Zusatz von 01 oder Wachs 
in  einer Homogenisiermaschine emulgiert u. dann zum Impragnieren des Papiers ver- 
wendet. (E. P . 391350 vom 2/8. 1932, ausg. 18/5. 1933.) M. F. M u l l e r .

F lin tko te  Co., Boston, Mass., iibert. von: H arold  L. Levin, Nutley, N. J .,  Her
stellung von wasserdichtem Papier und Pappematerial durch Behandlung der feuchten 
Faserstoffbahn m it einer wss. Dispersion des wasserdichtmachenden Stoffes. Mehrere
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Abb. crlautcrn die Vorr. zum Aufbringon der Dispersion. Vgl. A. P. 1 884 761; C. 1933.
I. 871 u. E . P. 359 902; C. 1932. I I .  2128. (Can. P . 302 330 vom 5/9. 1929, ausg. 22/7.
1930.) M . E. M u l l e r .  

P aper Service Co., Lockland, Ohio, ubert. von: W illiam  W allace Rowe,
Cincinnati, Kreppierfaliren fiir Papiergewebe unter Verwendung eines thermoplast. 
Bindemittels. An Hand einer Zeichnung ist das Verf. u. die Vorr. beschrieben. (A. P. 
1914  869 Tom 11/8. 1930, ausg. 20/6. 1933.) M. F .  M u l l e r .

Soc. An. F ran ęa ise  Zapon, Frankreicli, Verbundfolie aus 2 Gewebeschichten oder 
Gewebe und Papier. Die Folien, yon denen eine beliebig verziert sein kann, werden 
m it Nitrolack zusammengeklebt u. anschlieBend, gegebenenfalls m it mehreren ge- 
farbten oder ungefiirbten Schichten aus piast. M ., yorzugsweise Nitrócellulose, iiber- 
zogen. (F. P . 747756 vom 12/3. 1932, ausg. 23/6. 1933.) B r a u n s .

Brown Co., ubert. yon: George A lvin R ich te r, Berlin, New Hampshiro, Koclien 
ton Zellstoff unter Umpumpen der Koohfl. durch einen auBerlialb des Kochera liegen- 
den Erhitzer. (Zeichnung.) Vgl. A. P. 1833975; C. 1932. I. 1315. (Can. P. 300 944 
vom 26/6. 1929, ausg. 10/6. 1930.) M . F. M u l l e r .

Brown Co., ubert. yon: George Alvin R ich ter, Berlin, New Hampshire, Her
stellung von Cellulosefasermaterial von geringer Viscositat durch Behandlung der Cellu- 
losefaser m it einer alkal. Permanganatlsg., durch darauffolgendes Waschen u. Kochen 
m it einer verd. Alkalilsg. Ygl. A. P. 1838326; C. 1933. I. 533. (Can. P . 300 768
vom 3/7. 1929, ausg. 3/6. 1930.) 3VI. F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: M ilton Oscar Schur und Royal H enry  R asch , Berlin, 
New Hampshire, Entfernen der harzartigen Verunreinigungen aus einer wasserigen 
Suspension von Cellulosefasern mittels eines m it W. mischbaren Losungsm. in einer 
Reihe von GefaBen m it zunachst steigender Konzentration bis zu reinem Losungsm. 
u. m it abfallender Konzentration bis zu reinem W. Ygl. A. P. 1730387; C. 1929.
II . 3260. (Can. P. 300 769 vom 12/7. 1929, ausg. 3/6. 1930.) M . F. M u l l e r .  

H eberlein & Co., A.-G., Schweiz, Veredelung ton Cellulose entliallenden Geweben,
Fdden usw. Um Transparenteffekte bei gleichzeitiger Erhaltung der Geschmeidigkeit 
der Gewebe usw. zu erzielen, unterwirft man sie der Einw. yon H 2SOi von uber 5072° Be 
u. Tempp. unter 0° unter Zusatz von abbauverhindernden Mitteln (z. B. Pyridin). 
Die H 2S 04 h a t zweckmaBig eine Gradigkeit zwischen 51 u. 54° Be; die Arbeitstemp. 
kann um — 10° liegen. Vorteilhaft ist eine Vorbeliandlung des Gewebes durch Mer- 
eerisieren mittels Alkalilauge; in diesem Falle nim m t man auch eine Nachbchandlung 
m it Alkalilauge vor. Durch ortliche Einw. der H 2S 04 konnen gemusterte Effekte
erzielt werden. (F. P . 746 135 vom 21/11. 1932, ausg. 23/5. 1933. D. Prior. 23/11.
1931.) B e i e r s d o r f .  

D eutsche Gasgliihlicht-Auer-G . m. b. H ., B e rlin , Gliihkorper aus geflochtener
Kunstseide, dad. gek., daB dio in solche Kórper eingeflochtenen an sich bekannten Ver- 
starkungsrippen aus Stapelfasern bestehen. (D. R . P . 581064 KI. 4f yom 18/5. 1932, 
ausg. 20/7. 1933.) E n g e r o f f .

K arl K iefer und L o thar Derschow, Dresden, Mełallisierung ton Celluloid auf 
chemischem Wege durch Vorbehandeln m it alkoh. Zinnsalzlsg. AnschlieBend kann 
direkt die AgN03-Lsg. aufgetragen werden. (Schwz. P . 159 419 yom 17/2. 1932, 
ausg. 16/3. 1933.) B r a u n s .

Celanese Corp. of A m erica, iibert. yon: George W . Seym our, Wasserfestmachen 
ton Cellulosefolien, insbesondere solchen aus Celiulosehydrat oder Cellulosederiyy. 
Eine Folie aus 100 Teilen Celluloseacotat m it 20%  Diphenylolpropan wird m it einer 
Lsg. von 3 Teilen Triakontan, C30H32, in 100 Teilen Diathylather iiberzogen. Eine 
Uberzugsmasse nach Beispiel 2 besteht aus: 200 Teilen Benzylcellulose, 300 Teilen 
D ip h e n y lo lp ro p a n , 100 Dammar, 2 Triakontan, gel. in 100 Teilen Lósungsmm. (A. P.
19 1 8  294 yom 28/4. 1932, ausg. 18/7. 1933.) B r a u n s .

[russ.] N. A. Schemschurin und A. N. Ssolowjew, Die Untersuchung der Baumwollfaser. 
Moskau: Gislegprom 1933. (2S0 S.) Rbl. 9.— .

X IX . Brennstoffe. Erdól. M ineralole.
F. K irchheim er, Untersuchungen iiber Metalignite aus hessischen Braunkohlen. 

Metalignite finden sich haufig in yulkan. beeinfluBten Braunkohlen, die auch Humus- 
bildungen fuhren. Sie sind durch Deformation gewisser Anteile des Holzes im Yer-
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laufe der Inkohlung entstanden, die durch Trankung m it zugewanderten Humusstoffen 
pechkohlig geworden sind. Ih r peclikohlige Streifung unterscheidet sie im Anfangs- 
stadium der Inkohlung von den Alloxyligniten, die durch nachtragliche Oxydation 
pechkohlig gewordencr Holzer entstanden sind. Petrograph. Beschreibung mehrerer 
Metalignite aus yorwiegend bess. Braunkohlen. (Braunkohle 32. 607—11. 19/8. 1933. 
GieBen.) B e n t h i n .

A. W . K oth  und Irv in  Lavine, Unłersuchung von Dakotabraunkohle. X . Einjlup  
anorganischen Materials au f die Reaktionsfahiglceit ton Braunkohlentieflemperaturkoks. 
(IX. vgl. C. 1933. I I . 162.) Durch den Zusatz anorgan. Salze zu D a k o t  a braunkohle 
bei der Tieftemperaturverkokung werden Schwelkokse erhalten, die sich in ihrer Rk.- 
Fiihigkeit stark unterscheidcn. Na2C03 u. CaC03 steigern die Rk.-Fahigkeit, A1C13-
6 HoO u. Al2(SO,t)3-18 H20  yermindern sie. Die Gewinnung eines zusammenhangenden 
Kokses durch Zusatz gewisser anorgan. Salze wiid erkauft m it einem starken Abfall der 
Rk.-Fahigkeit. Durch Dampftrocknung der Braunkohle wird der n. EinfluB der anorgan. 
Salze auf die Rk.-Fahigkeit des Schwelkokses gemindert, was auf die Verminderung 
des Aschegeh. der dampfgetrockneten Braunkohle zuriiekzufuhren ist. •— Mit Ver- 
ringerung der TeilchengróBe des Schwelkokses yermindert sich auch seine Rk.-Fabig- 
keit. (Ind. Engng. Chem. 25- B70—74. Mai 1933. Grand Forks, N. Dak. Univ.) B e n th .

G. L. S tadników , Forderkohlen und Olschiefer. Charakteristik der Kohlen u. 
Schiefcr u. der zwisehen den beiden Gruppen herrschenden Beziehungen. (Chem. 
festenBrennstoffe[russ. :Chimija twerdogoTopliwa] 3. 453—76.611—29.1932.) S c h o n f .

J . B arlo t, Die Olschieferindustrie in der Franche-comtŁ. Uberblick iiber die Lage 
der Olschieferyorkk. u. die Dest. der Schiefer unter Gewinnung eines „Natioline" ge- 
nannten Bzn. (Naturę, Paris 1933. I I . 110—13. 1/8.) R . I i. M u l l e r .

H . L ininger, Die neuesłen Fortschrille auf dem Oebiete der Oberflachenterbrennung.
Nach allgemeinen grundlegenden Ausfiihrungen iiber die Gruppen yon Gasbrennern 
u. die Arten der Warmeiibertragung werden die gasbefeuerten Strahlungsófen m it be- 
sonderer Beriicksichtigung des Coxsclien Systems behandelt. (Z. osterr. Yer. Gas- u. 
Wasserfachmanner 73. 123—32. 1/8. 1933.) S c h u s t e r .

W illiam  W hipple, Arbeitsweise eines mit Bagasse befeuerten Industrieofens. Mit- 
teilung der Ergebnisse eińes 24 Stdn.-Vers. an zwei H o F F T -O fen . (Facts about Sugar 
28. 321—22. Aug. 1933. Louisiana.) S c h u s t e r .

C. W . H . Holm es, Die Entstaubung von Kohle. Aufteilung yerschiedener Korn- 
groBen bei pneumat. Entstaubung. EinfluB der Feuchtigkeit. Grundlagen fiir den 
Entwurf yon Entstaubungsanlagen. Entstaubung ais Vorstufe der nassen Auf- 
bereittmg von Kokskohlen. Fusitentfernung. Brennstaubgewinnung. (Colliery Guard. 
J .  Coal Iron Trades 147. 197— 200. 4/8. 1933.) S c h u s t e r .

J . P . A llinson und R. A. M ott, Studien uber die Koksbildung. V II. Der Einfhifi 
von Ol auf die Koksbildung. (VI. ygl. B r e w i n  u .  M o t t ,  C. 1933. II . 1455.) Fur Kohlen 
m it 77—89% C-Geh., bezogen auf Reinkohle, wurde der Zusammenhang zwisehen der 
Olabspaltung bei der Entgasung u. der Koksbldg. untersucht. Die ólabspaltung be- 
ginnt fiir einzelne Kohleteilchen u. fiir Kohlesiiulen bei der gleichen Temp., die m it 
der Temp. der beginnenden kontinuierlichen Gasabspaltung zusammenfallt. Die Kohlen- 
saulen geben infolge Adsorption das frei werdende Ol langsamer an den Gasstrom ab 
ais die einzelnen Kohleteilchen, dementsprechend wird die gleiehe Olmenge yon Kohle- 
saulen erst in einem weiteren Temp.-Gebiet abgegeben. Die Adsorptionskraft einer 
Kobie geht dem C-Geh. parallel. So adsorbieren gut kokende Kohlen (C iiber 84%) 
bei 420° mehr ais 4%  Ol, wahrend schwach u. nicht blahende Kohlen (C unter 83%) 
nur 1—2%  Ol bei der gleichen Temp. adsorbieren. Die zu einer guten Koksbldg. er- 
forderliche Olmenge betragt fiir Kohlen m it 84—95% C etwa 4% , fiir Kohlen m it 
82—83% C etwa doppelt so viel u. fiir Kohlen m it 80% C dreimal so viel u. noch mehr. 
(Fuel Soi. Praet. 12. 258—68. Aug. 1933. Sheffield.) S c h u s t e r .

P . Dolch, Einflu/3 der Beaktionsfahigkeit von Kdksen auf das Verhalten von C02- 
H 2-Gemischen bei 600—1200°. C 02-H2-Gemischo (1 : 2) beginnen sich bei groBer Gas- 
geschwindigkeit — 12 l/h  — erst oberhalb 820° m it Buchenholzkohle bzw. 970° m it 
Steinkohlenkoks umzusetzen. Unterhalb dieser Tempp. findet jedoch infolge katalyt. 
Wrkg. yon Holzkohle u. Buchenkohle schon eine Annaherung an das Wassergas- 
gleichgewicht sta tt, das iiber Holzkohle bei etwa 750° erreieht wurde. (Brennstoff- 
Chem. 14. 261—63. 15/7. 1933. Brunsbiittelkoog.) J .  S c h m i d t .

G. E. Foxwell, Der Asćhengehalt ton Hauskoks. (Vgl. C. 1933. I I .  1456.) Ein-
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fluB der Mengo u. A rt der Ascho auf die Verwendung fiir Hausbrandzwecke. (Engineer
1 56 . 5—6. 7/7. 1933.) S c h u s t e r .

B. A. Southgate, Eine Untersuchung uber dieGiftigkeit der inFlupidufeabgdassenen 
Koksofenabwasser. (Vgl. auch C. 19 3 3 . I. 2444.) Bespreehung der Arten u. Mengen 
von Koksofenabwassern. Ihro Zus. u. ihre Giftigkeit vor u. nach Behandeln m it Form
aldehyd zwecks Entfernung von Cyaniden. EinfluB der Reinigung. Ergebnisse von 
Grofiverss. bei den N e w p o r t  Eisenwerken bei Anwendung von Kalkmilch u. Eisen- 
chloridlsg. bzw. bei Vernebelung der auf 50° angewiirmten Wasser. (Gas Wid. 98. 
Nr. 2544. Suppl. 56—59. Gas J . 2 0 2  (85). 216—18. 6/5. 1933.) S c h u s t e r .

H. M allison, Kaltteere. Definition, Anwendungsgebiete u. Unters.-Methoden 
werden besprochen. (Teer u. Bitumen 31 . 273—76. 15/8. 1933. Berlin.) C0NS0LATI.

G ustav K roupa, E in  neues Verfahren zur Tieftemperalurteergewinnung. Die 
erforderhche Verkokungstemp. wird dureh Abgase anderer metallurg. Ofen erzielt. 
Dio Abfallkleinkohle wird bei diesem T H W A IT E -V erf. direkt in die im Destillierofen 
befindlichen Formen in Gitterform eingetragen, geebnet u. dicht gelagert. Infolge 
der Ofenhitze u. der Backfahigkeit irird der Forminhalt wahrend der Dest. ganzhch 
agglomeriert. Nach Vollendung der Dest. werden dio Formen entlecrt, ihr Inhalt stellt 
einwandfreie Briketts dar. Die Abgase u. Dest.-Prodd. werden mittels Exhaustors 
der Kondensationsanlage zugefiihrt. (Montan. Rdsch. 25. Nr. 17. 1—2. 1/9. 1933. 
Wien.) C o n s o l a t i .

F. Cooke, Direkte Gewinnung von normalen Strafienteeren. Inhaltlich ident. m it
der C. 1 9 3 3 . I I . 309 ref. Arbeit. (Gas J . 2 0 2 . 811—13. 14/6. 1933.) S c h u s t e r .

— , Entwasserung des Teeres durcli Zentrifugieren. Beschreibung einer Spezial- 
zentrifuge. Der Teer wird bei 50° zentrifugiert, man erhalt eine Entwasserung bis 
zu 0,4% W. im Teer. (J. Usines Gaz 57. 241—42. 5/6. 1933.) C o n s o l a t i .

B. P . Fedorow  und P . A. Ssemenow, Athylen aus den gasfórmigen Produkten 
der Torfpyrolyse und des Crackens von Teer. Bei der Torfpyrolyse steigt dio Gasausbeute 
m it der Temp., wahrend die Koks- u. Teerausbeute abnehmen. Mit der Pyrołysetemp. 
nimmt auch der Olefingeh. des Gases zu; der Athylengeh. betragt im Durchschnitt 
83 Vol.-% der Olefine. Eine Temp. yon 700° ist in bezug auf die C2H4-Ausbeutc bei der 
Torfpyrolyse am giinstigsten; der Geh. des Gases an C2H4 erreicht 1%  vom Torfgewicht. 
Fiir die Gewinnung von Olcfinen aus den Teercraekgasen eignet sich am besten ein bei 
der Pyrolyse von Torf bei 650:—700° hergestellter Teer. Beim Cracken yon Torfteer 
wird der Hoehstgeh. des Gases an C2H 4 bei 700° erzielt; sein Geh. erreicht 10% vom 
Teergewicht, oder 1,7% vom Torfgewicht. Dureh Einblasen kleiner Luftmengen 
wahrend des Crackens des Teeres konnte die C2H4-Ausbeute gesteigert werden. Fe20 3 
u. A1„03 waren beim Cracken des Teeres ohne EinfluB auf die C2H 4-Ausbeute. (Chem. 
festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 3. 743—54. 1932.) S c h o n f e l d .

G. W. Jones und R . E. K ennedy, Entziindungsgrenzen von Naturgasen. Inhalt
deckt sich teilweise m it der C. 1 9 3 3 . II. 1814 referierten Arbeit. Dariiber hinaus 
werden die Entzundungsgemische von C3H S u. C4H 10 m it wechselnden Gehh. an C02 u. N , 
mitgeteilt. (Gas Age-Ree. 72. Nr. 3. 53—56. 15/7. 1933.) J .  S c h m i d t .

— , Das Butangas ais Brennstoff. Gewinnung, Bedeutung, Eigg. u. Verwendung 
werden zusammenfassend besprochen. (G. Chimici 2 7 . 254—63. Ju h  1933.) H e l l r .

J . B rocart, Butan und scine Verwendungsmóglichkeiten. Zusammenstellung einiger 
physikal. u. thermochem. Daten von Butan u. Propan. Verwendung ais gasformiger, 
jedoch verfliissigt im Handel erhalthcher Brennstoff in Industrie u. Haushalt. (Ind. 
chimiąue 20. 482—84. Ju li 1933.) S c h u s t e r .

R obert Schwarz, Nomenklaturen fu r  Erdol und Mineralól-produkle. Ais Beitrag 
zur Vereinheitlichung der Benennung yersehiedener Mineralólprodd. bringt Vf. eine 
t)bersieht uber die Namen der wichtigsten Erdolabkommlinge in  20 Yerschiedenen 
lebenden u. dereń Ableitung aus einigen toten Sprachen. (Petroleum 29 . No. 29. 
Suppl. 1— i. 22/7. 1933. Wien.) C o n s o l a t i .

E . B eri und H. B iebesheim er, Zur Frage der Entsiehung des Erdóles. Bei der 
Behandlung yon Linters m it 1-n. NaOH im Autoklaven bei 310—330° entsteht ein 
piast., asphaltalmliches Materiał, das in Aussehen u. Geruch dem Erdól sehr ahnlich ist. 
Das wasserunl. Prod. dunkelt an der Luft stark naeh u. liefert bei der Dest. leicht- 
fliichtige Prodd., z. B. geht bis 105° ein 01 iiber, das 78,8% C, 11,79% H u. 9,41% O 
enthalt. Ais wasserlósliche Stoffe entstehen u. a. aliphat. Alkohole. Das Gas enthalt 
neben viel C02 CH4 u. etwa 13% H2- Die Hydrierung des dureh die alkal. Inkohlung 
entstandenen „Protoprod." m it Fe red. ais Katalysator liefert ein erdólahnliches,
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diinnfl., stark fluorescierendes Materiał, das hauptsachlich aus ICW-stoffen besteht u. 
wenig S enthalt. Hinsiehtlich des Siedepunktes, des spezif. Gewichts u. der chem. 
Zus. erscheint dieses Hydrierungsprod. dem Erdol durchaus verwandt. Vff. nehmen an, 
daB bei der naturlichen Entstehung des Erdols ahnliche Yorgange mafigebend gewesen 
sind. Je  nach dem Alkaligeh. des W., bei dem es nicht auf die Alkalikonz., sondern 
auf dio absol. Menge im Yerhaltnis zur Cellulose ankommt, entsteht zunachst das 
zahe, dickfl. Protoprod. Kommt dieses m it Luft in Beriihrung, so bilden sich asphalt- 
iihnliche Stoffe. Andererseits entstehon durch Einw. yon H 2 oder aucli durch Crackung 
Erdole. Vff. zeigen, daB der zur Hydrierung notwendige H , sich unter geolog. Be- 
dingungen leicht durch Einw. von W . auf Eisen(2)salz, wie FeC03 oder FeS, bilden 
kann. (Liebigs Ann. Chem. 504. 38—61. 10/7. 1933. Darmstadt, Chem. techn. 
Inst.) W lN N A Ć K ER .

E . B eri und W . D ienst, Zur Frage der Entstehung des Erdoles. I I . Das bei der 
Inkohlung von Cellulose bei Ggw. von starkem Alkali oder CaC03 entstehende „Proto
prod." (vgl. vorst. Ref.) wird der Crackung unterworfen. Das Materiał wird in einer 
Druckbombe von 0,9 1 Inhalt orhitzt, an dio iiber ein Reduzierventil ein Kiihler m it 
Vorlage angeschlossen ist. Die Verss. werden z. T. so durchgefuhrt, daB durch das 
Reduzierventil jeweils diejenigen Anteile abgelassen werden, dereń Dampfdruck einen 
bestimmten Betriebsdruck ubersteigt. Aus dem bei Ggw. von Alkali sowie CaC03 
inkohlten Cellulosematerial entstehen bei der Crackung erdolahnliche KW-stoffe neben 
gasformigen Prodd. u. einem koksartigen Ruckstand. Mit Alkali inkohlte Cellulose 
liefert wesentlich mehr fl. Prodd. ais die m it CaC03 behandelte. Das fl. Prod. besteht in 
seinen niedrigen Fraktionen aus Paraffinen, in den hoheren im wesentlichen aus 
Aromaten u. Olefinen. (Liebigs Ann. Chem. 504. 62—71. 10/7. 1933. Darmstadt, 
Chem.-techn. Inst.) W i n n a c k e r .

Sheppard T. Powell, Aufgaben der Beschaffung einer guten und ausreichenden 
Wassertersorgung fiir Olraffinerien. Uberblick uber Kuhl-, Speise-, Losch- u. Trink- 
wasserbeschaffung in Olraffinerien. (Wator Works Sewerage 80. 211—15. 15/6. 1933. 
Baltimore, M d .) . . .  . M a n z .

S. W atanabe und K . M orikaw a, Ober die Bestimmung der Aktivital von Kata
lysatoren, die die Benzinsynthese aus Kohlenozyd und Wasserstoff bei gewohnlicliem Druck 
beschleunigen. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 226 B. April 1933. South 
Manchuria Railway Co., Central Lab. [Orig.: engl.].) J .  SCHMIDT.

E gbert D ittrich , Das Verhalten des aktiven Schwefels im  Benzin gegenuber Metallen. 
Es wird die Einw. von Ag u. Cu auf Benzine der Hochdruckhydrierung untersucht. 
Bei 20° wird durch y 2-std. Schiitteln (1 g Metali auf 100 ccm Bzn.) nur eine teilweise 
Entfem ung des akt. S erzielt (Cu bis 25°/0, Ag bis 35%). Bei 50° war die Wrkg. der 
Metalle erheblich besser, bei 100° wurde von Ag aller akt. S, von Cu 95°/0 des akt. S 
entfernt. (Brennstoff-Chem. 14. 283—84. 1/8. 1933. Konstanz [Baden].) J . S c h m i d t .

— , Die Wiedergewinnung gebrauchter Schmieróle. Allgemeine "Obersicht u. Be- 
sprechung dor physikal., physikal.-chem. u. chem. Wiedergewinnungsmethoden. (G. 
Chimici 27. 28—31. 95—104. Marz 1933.) ' H e l l r i e g e l .

A. W . R ick, Das Rupen der Bitumenmassen. (Vgl. C. 1933. I I .  1097.) U nter 
RuBen von Bitumenmassen yersteht man die unter Einw. der Atmospharilien en t
stehende Eig., stumpfmatte Uberziage zu bilden, die leicht ein dunkles Pulver ab- 
reiben lassen. Ursaehe ist Polymerisation durch Licht, Verlust bitumeneigenen Ols 
u. Ablagerung fremden Staubes, wobei letzterem die groBte Bedeutung zukommt. 
Das RuBen ist eine Gefahrdung fiir den Anstrich, da durch die adsorptive Wrkg. von 
RuB anstriehzerstorende Stoffe, vor allem S 02 u. H 2SO.t der Rauchgase festgehalten 
werden. (Asphalt u. Teer. StraBenbautechn. 33. 517—18. 1933. Neckargemund.) Cons.

A. W . R ick, Alterung von Bitumenmassen. Vf. bespricht die Erscheinungen der 
Alterung von Bitumenmassen, die Versprodung, das Abruflen u. die Narbenbldg. Ais 
Alterungsursachen werden Licht, Luft, W. u. bei techn. Verwendung auch chem. Ein- 
fliisse angesehen. Der EinfluB des Untergrundes u. der Beimischungen wird noch sehr 
wenig beachtet. Ais sol che kommen in besonderem AusmaBe minerał. Beimischungen 
u. Pigmente in Betracht. Eine besonders wesentliche Quelle fiir Altemngserscheinungen 
ist die Grenzflachenaktivitat. (Teer u. Bitumen 31. 263—65. 1/8. 1933. Neckar- 
gemiind.) C o n s o l a t i .

D. J .  W . K reu len , Die Bildung ton kunstlichem Bitumen aus Cellulose ohne 
Hydrieren. In  Ggw. yon Monochlorbenzol oder Tetralin bildeten sich aus Cellulose 
durch Erhitzen im Autoklayen auf 272° in Abwesenheit von Wasserstoff asphaltahnliche
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bituminose Substanzen m it einer Ausbeute bis zu 13°/0. (Chem. Weekbl. 30. 518—19. 
15/7. 1933.) SCHUSTEE.

R iehm , Einflu/i des Paraffingehaltes au f die Eigenschaften des Bitumens. Vf. zeigt 
an H and eigener Verss., daB beim Zumisehen von 4 bzw. 8 u. 12%  Paraffin zu einer 
moglichst paraffinfreien Bitumensorte der Einflufl des Paraffins auf den Erweichungs- 
punkt gering ist, dagegen sebr erheblieh im versehleehternden Sinne auf Viscositat 
u. Klebfahigkeit. (Teer u. Bitumen 31. 291. 20/8. 1933. Grifte.) CONSOLATI.

Carl F . P ester, Enłparaffinierung mit Trichlorćithylen in  der Zentrifuge. (Refiner 
natur. Gasoline Manufaoturer 12. 235—37. Juni 1933. — C. 1933. II. 1285.) K. O. Mu.

D. Goldberg und I. Abeshouse, Versuch zur Ocwinnung des Ceresins aus dem 
Pelrolalum der Max-Miller-Anlage. Zur Abscheidung des Ceresins aus Petrolatum 
(das ein Gemisch yon festen ICW-stoffen u. hocłmscosen Ólen darstellt u. bei der 
Entparaffinierung erhalten wird) wurden das Verf. yon W eib  u. die Zentrifugierungs- 
methode untersucht. Beide Verff. lassen sich zur Gcwiimung von Ceresin aus Ssu- 
rachaner Petrolatum  anwenden. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe 
neftjanoe Chosjaistwo] 12. Nr. 11. 39. 2/5. 1932.) S c h o n f e l d .

Carl Becher jun ., Die Herstellung und Zusammensetzung der Feueranzunder. 
( S e ife n s ie d e r-Z tg . 60. 463—64. 479—80. 497—99. 12/7. 1933.) S c h o n f e l d .

N orm an C. S turrock , Kohlenuntersuchung und andere Hilfsmittel zur Kcmtrolle 
der Verkokung. (Gas Wid. 98. Nr. 2545. S u p p l 24—-25. 13/5. 1933. Greenoek. — 
C. 1933. I. 3391.) S c h u s t e r .

W ilfrid  F ran cis , Die rationelle Priifung der Kóhle. Best. der Kohlenart nach C- u. 
H-Geh. Klassifikation nach Elementaranalyse u. rationeller Analyse. Beziehungen zu 
alteren Klassifikationsschemen. Rationelle Verwendung der Kohle nach dem neuen 
Schema. (Colliery Guard. J . Coal Iron Trades 146. 867—69. 912—13. 19/5. 
1933.) _ ■ S c h u s t e r .

H. A. J . P ie te rs  und G. Smeets, Feuclitigkeitsbestimmung in  Limburgischen 
Kohlen. Zusammenstellung von Feuehtigkeitsbestst. nach folgenden Methoden: Xylol- 
dest.; kryohydrat. Methode; Trocknen bei 105°; Vortrocknen bei 50° u. W.-Best. in 
dieser Probe. Mitteilung von Vers.-Ergebnissen iiber die Hygroskopizitat der getrock- 
neten Kohlen. (Het Gas 53. 322—25. 15/7. 1933.) * S c h u s t e r .

T .H oriucłli, Bestimmung der Asche gewaschenerKóhle. Best. des Aschengeh. aus der 
scheinbaren D. durch Messung des Kohlengewichts in W. u. in einer CaCl2-Lsg. be- 
kannter D. (J . Fuel Soc. Japan 12. 72—73. Jun i 1933. [Auszug: engl.].) S c h u s t e r .

A. Dawe, Die Rohrenmethode zur Bestimmung des Schmelzjmnktes von Kohlen- 
asche. Vorteile der Róhrenmetbode fiir rasche Bestst. Beschreibung einer Apparatur 
u. Arbeitsweise nebst Angabe der Kontrolle der reduzierenden Atmosphare. Zusammen
stellung yon Ergebnissen in oxydierender u. reduzierender Atmosphare u. Vergleick 
m it anderen Methoden, ausgefiihrt duroh yerschiedene Beobacbter. (Fuel Sci. Pract.
12. 271—75. Aug. 1933. East Greenwich.) S c h u s t e r .

Soc. O xytherm ique, Luxemburg, iibert. von: M athias F rank i, Augsburg, Ther- 
mische Behandlung fester Stoffe. Feste Brennstoffe werden in einem aus zwei senkrechten 
Verbrennungskammern, die duroh eine Schmelzkammer unten yerbunden sind, be- 
stehenden Ofen eingebracht u. durch Einblasen yon Luft oder 0 2 am unteren Ende zur 
Glut gebracht. Mit der Kohle wird das zu behandelnde Gut, z. B. ein Erz, eingebracht. 
Die Rk.-Prodd. sammeln sich in der Schmelzkammer. Die h. Gase werden zuerst in die 
andere Kammer geleitet, um ihre Hitze abzugeben, u. darauf im Kreislauf zuriickgefuhrt. 
Die Verbrennungskammem werden in standigem Wechsel betrieben. (E. P . 393160 
Tom 3/2. 1932, ausg. 22/6. 1933. D . Prior. 4/2. 1931.) D e r s i n .

E dgar W illiam  Brocklebank, Hednesford, und W illiam  B ertram  M itford, 
Cbessington, England, Schwelung von Kohle. Feingemahlene Kohle wird m it Schwerol 
zu einem Brei angepastet u. in einem geneigten, yon auBen beheizten, rotierenden 
Zylinderofen auf Tempp. von 250—500° in Abwesenheit yon Luft erhitzt- u. dest. 
(E. P . 393 602 vom 5/12. 1931, 11/2. u. 14/6. 1932, ausg. 6/7. 1933.) D e r s i n .

B ritish  Coal R efin ing Processes L td., Westminster, und P ię tro  M ariano Salem i, 
England, Verschwelung von Kohle. Nichtkokende Kohle wird m it etwa 25—30% fein- 
gemahlenem Koks- oder Halbkoksstaub yermischt u. in einem rotierenden Róhrenofen 
unter Zumischung yon 5—15% hoehsd. Schwelteerol bei etwa 450—600° yerschwelt. 
Der ólzusatz soli ais Bindemittel wirken, u. zugleich die Staubentw. yerhindern. Der 
Ofen ist im Innern m it beweglich aufgehangten Kratzern ausgerustet, die bei der Um-
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drehung das Ansetzen der Kohlemischung an der Retortenwand verhindern sollen. Man 
erlialt den Halbkóks in Form barter, diehter Balie von hoher Dichte. (E. P . 393 297 
yom 17/9. 1931, ausg. 29/6. 1933. E . P . 393 303 yom 20/11. 1931 u. 2/2. 1932, ausg. 
29/6. 1933.) D e r s i n .

H arold P earson  H ird, Bradford, England, Verkokung von Kohle. Es sollen guB- 
eiserne Retorten yerwendet werden, die aus einzelnen Elementen aufgebaut werden, 
welche auBere Bippen in der Richtung der Heizziige tragen. Dadurch soli eine Stauung 
der Gase vermieden werden. (E. P . 392 683 yom 19/2.1932, ausg. 15/6.1933.) D e r s i n .

N. V. M aatschappij voor K eram ische en Cbemische Industrie  „K ero- 
Chemica“ , Amsterdam, Verkokung von Brennstoffen. In  der Verkokungskammer soli 
auf die Kohleschicht eine Schicht hitzebestandiger Stoffe, z. B. keram. Massen oder 
Koksklein, aufgebracht werden, die eine Warmeisolation zwischen der gliihcnden Koks- 
masse u. den dariiber hinziehenden Gasen bewirken soli, so daB dereń Zers. yerringert 
wird. Beim AusstoB des Kokskuchens wird die Deckschicht von letzterem durch eine 
Vorr. abgetrennt. (E. P . 391431 vom 23/7. 1931, ausg. 25/5. 1933. D . Prior. 22/4.
1931.) D e r s i n .

H . A. B rassert & Co., Chicago, iibert. von: Charles W . Andrews, V. St. A., 
Herstellung von Olgas. In  einer aus einem Generator u. einer m it Mauerwerk yersehencn 
Oberhitzungskammer bestehenden Ofenanlage soli beim HeiBblasen der Brennstoff
saule in dem Generator das Blasegas m it Sekundarluft in dem tlbcrhitzer yerbrannt u. 
ein Teil der Verbrennungsgase durch eine besondere Leitung mittels eines Ventilators 
zuruckgefiihrt u. den Blasegasen beigemischt werden. Dadurch soli verhindert werden, 
daB dic Brennstoffsaule im unteren Teile auf wesentlich hóhere Temp. erhitzt wird ais 
im oberen, so daB beim Einblasen von Óldampf in den Uberhitzer u. beim D urclitritt des 
Óles durch die Brennstoffsaule in der entgegengesetzten Richtung eine schadliche t)bcr- 
hitzung der Óldampfc vermieden wird. (A. P . 1911 597 vom 18/10. 1928, ausg. 30/5. 
1933.) D e r s i n .

Koppers Co. of D elaw are, Delaware, iibert. von: F rederick  W. Sperr jr .,  
Pittsburgh, Wiederbelebung von ausgebrauchten Oasreinigungsmassen. Man laBt auf die 
Massen ein Gemisch aus dem bei der Verbrennung von C-haltigen Brennstoffen erlial- 
tenem Gas u. Luft einwirken, wobci man bzgl. der beiden Komponenten solche Mengen- 
yerhiiltnisso yorsieht, daB die Temp. der M. nicht auf die Entzundungstemp. ihrer 
Bestandteile steigt. Aus dem Verbrennungsgas wird gegebenenfalls zuyor das S 0 2 
entfernt. (A. P . 1 920 603 vom 23/10. 1928, ausg. 1/8. 1933.) D r e w s .

K oppers Co. of D elaw are, Pittsburgh, iibert. yon: F rederick  W illiam  Sperr jr .,  
Ventnor, Entfernen von Ammoniak aus Brennstoffgasen. Man laBt die Gase auf in 
dauernder Bewegung befindlicheś, im wesentlichen trockenes Superphosphat ein
wirken. {E. P. 394 666 yom 28/12. 1931, ausg. 27/7. 1933. A. Prior. 27/12.
1930.) D r e w s .

R obert-M arie Ja rry , Frankrcicli, Entplienolierung von Urleer. Bei dem Verf. 
des F. P . 711121 (C. 1932. I. 1031) zur Trennung der Phenole von den Neulralolen 
des Urteers mittels fl. N H 3 setzt man dem Gemisch niedrigsd. KW-stoffe zu. Dadurch 
wird die Trennung in 2 Schichten erleichtert. Die Apparatur ist durch eine Zeichnung 
naher erlśiutert. (F. P . 748221 yom 7/3. 1932, ausg. 30/6. 1933.) N o u v e l.

S tandard-I. G. Co., V. St. A., Druckhydrierung fesler Brennstoffe. Bei dem Verf. 
des H auptpat. soli die feingemahlene Kohle zunaehst in Form einer Staubsuspension 
in H 2 unter bohem Druck in einem dem Rohrofen aufgesetzten Hochdruckbehalter, der 
m it Ruhrwerken yersehen ist, behandelt werden, wobei der H 2 zunaehst untcrhalb der 
Rk.-Temp., d. h. auf etwa 300°, erhitzt ist. Durch die Vorbehandlung yerliert die Kohle 
die Fahigkeit, zusammenzubacken. In  die untere Zone wird der H 3 m it einer Temp. von 
etwa 470—520° eingefiihrt. (F. P . 41699 vom 27/4. 1932, ausg. 10/3. 1933. D . Prior. 
11/5. 1931. Zus. zu F. P. 712 617; C. 1932. I. 775.) D e r s i n .

Soc. des C arburants Synthetiques, Frankreich, Druckhydrierung von Schwerólen. 
Bei dem Verf. des H auptpat. sollen ais Katalysatoren Se u. Te u. ihre Verbb. gegebenen
falls unter Zusatz von Hydrierungskatalysatoren, wie den Oxyden des N i, Co, Fe, Mo 
u. W dienen. (F. P. 41616 yom 14/10. 1931, ausg. 15/2. 1933. Zus. zu F. P. 607 155;
C. 1927. I. 1105.) D e r s i n .

L. J . H irt, New York, iibert. yon: Ju les H . H irt, E l Paso, V. St. A., Raffination 
von Kohlenwasserstoffen. Zur Entfernung von $-Verbb. behandelt man die KW-stoffe 
m it einer trockenen Mischung, die durch Eintragen von 35 Teilen PbO in eine Lsg. von
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100 Teilen NaOH  in 160 Teile W., Versetzen m it 200 Teilen CaO u. Riihren bis zur 
Trockene erhalten wurde. (A. P . 1 910 288 vom 23/3. 1929, ausg. 23/5. 1933.) D e r s i n .

Selden Co., Pittsburgh, ubert. von:A lphons O. J a e g e r ,MountLebanon, V. St. A., 
V erliindcrung der Harzbildung in Crackdestillaten. Man sctzt dem Bzn. geringe Mengen

yon Phthalid oder seinen Substitutions- bzw .'
C = 0  Reduktionsprodd. zu, z. B. Hexahydrophthalid (I)

0 j j  oder Dialkyl- oder Diarylphthalide der allgemcinen
I C h /  ">0 I ^  I Formel II, in der R i u. R 2 Alkyl, Hydroxyalkyle

6 10\ o ^ O  oder Alkylidengmppen  bedeuten. Man kann noch
^ - C ^  andere Stoffe, wie organ. Basen, z. B. Anilin  oder

R! R, Tóluidin zusetzen. (A. P . 1 914 509 yom 24/7.
1931, ausg. 20/6. 1933.) D e r s i n .

C arhurateur Defi, Frankreicli, Motortreibmitlel. Bei dem Verf. des H auptpat. 
kann an Stelle eines Gases dem Schwerol auch eine leicht yerbrennlichc Fl., wie Bzn., 
zugesetzt werden. (F. P. 41693 vom 6/4. 1932, ausg. 10/3. 1933. Zus. zu F. P. 736 722; 
C. 1933. I. 2029.) D e r s i n .

Sun. Oil Company, Philadelphia, Beinigen von Schmieróldeslillaten. Die Oldiimpfe 
worden unter liohom Vakuum bei einer Temp. kondonsiert, daB die fluchtigeren rie- 
chenden Bostandteile noch in Gasform entweichen, worauf das Schmierolkondensat 
beim Ricsoln in diinner Schicht unter hohem Vakuum entgast wird. (Holi. P . 30 174 
vom 8/3. 1928, ausg. 15/3. 1933.) V an  d e r  W e r t h .

U nited States Pipę and Foundry Co., Burlington, iibert. yon: F rederick 
C. Langenberg, Edgewater Park, H orace S. H u n t und H erbert G. Reddick, Burling
ton, V. St. A., Pechvergufimasse. Man mischt 10—80 Tcile Asphalt, 200 Teile Pech u.
5—30 Teile oines hartbaren Phenolaldehydkondensalionsprod., das sich in fl. Zustando 
befindet, u. erhitzt die M. unter Riihren 2—3 Stdn. auf 450° F. Darauf erhitzt man dio 
erkaltete M. erneut einige Zeit auf 425°. (A. P . 1911131  vom 29/7. 1931, ausg. 23/5. 
1933.) D e r s i n .

B ernhard H erte l, Pirniasens, Verbrennlicher Kohlenanzunder, dad. gek., daB der- 
selbe aus leicht gepreBtem Holzstoffbrei besteht u. die Gestalt eines vierseitigen Prismas 
hat, m it einem mittleren senkrechten, unten offenen Luftschacht, der in dircktcr Verb. 
steht m it in den Langsseiten angebraohten waagerechten Kanalen, wahrend seine Decke 
u. die beiden Stirnseitcn geschlossen sind, wobei der ungefahr 48 ccm fassende Raum- 
inhalt des Luftschachtes sich zur Gesamtoberflachę der Kanale etwa wie 4: 3, u. die Ge- 
sam theit der durch den Luftschacht u. durch die Kanale gesehaffenen Innenflachen zur 
GesamtauBenflache sich ungefahr wie 3: 2 yerhalten. — Zum leichteren Entziinden des 
Anziinders wird seine untcro Seite leicht m it Paraffin bestrichen. Der Kohlenanziinder 
wird m it seiner unteren Flachę auf den Rost gcstellt, m it Kohle bedeckt u. entziindet. 
(D. R . P . 582265 KI. lOb vom 20/7. 1930, ausg. 11/8. 1933.) D e r s i n .

yiadimir A. Kalicheyesky and Bert Allen Stagner, Chemical refining of petroleum. New York: 
Chemical Catalog Co. 1933. (451 S.) 8°. (Amer. Chemical Soc. monograph 63.) 7.— .

[russ.] M. M. Prigorowski, P. I. Stepanow, N. K. Fuchs u. a., Kurzer Abrifi iiber die Lager- 
statten der Kohle und der Brennschiefer der SSSR. Moskau-Leningrad: Geolraswedisdat 
1933. (II, 478 S.) 12 Rbl.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
A. Deforge, Das Verfallen der gebeizten Blofle. Durch die Einw. des Trypsins 

in der Beize wird ein Verfallcn aller Hautproteine bewirkt. Z. B. wird dio Schwellung, 
die noch nach dem Entkalken yorhandon ist, riickgangig gemacht. Ebenso wird die 
Ascherschwellung restlos aufgehoben. (Halle aus Cuirs [Suppl. techn.] 1933. 152 bis
157. 16/7.) M e c k e .

M. C. Lam b und G. M. R ocke, Eine bewdhrte Methode der Anv;endu?ig basischer 
Farbstoffe fiir  Leder. (J . Soo. Dyers Colourists 49. 105—06. 1933. Cuir techn. 22 (26). 
145. — C. 1933. II. 166.) “ S e l i g s b e r g e r .

M. C. Lam b und L. Goldman, Einflu/3 von p /j beim Farben von Leder. (Vgl. 
C. 1933. I I . 1463.) Verscliiedene sauro Farbstoffe wurden m it yerschiedenen Mengen 
HCOOH u. H 2SO., gefarbt, die starkste Farbung wurde erhalten, wenn pn zwischen
3 u. 2,5 lag, ohne Riicksicht auf dio Saure. Von HCOOH muB erheblich mehr yer- 
wendet werden ais von H 2S 04. Mit Catechu gegerbtes Leder, das in zarten Farben 
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gefarbt werden soli, zeigt starkes Nachdunkeln am Licht, wenn pn unter 3 ist. Beim 
Fiirben m it sauren Farbstoffen nimmt man zweckmiLBig HCOOH oder CH3C 00H , 
besser arbeitet man m it einem direkten Baumwollfarbstoff bei ph iiber 3. (J . Soc. 
Dyers Colourists 49. 257—58. Aug. 1933.) S ijv E R N .

Rudolf Ditmar, Elasiische Schuliausbattmassen. Angabe Y o n  Rezepten u. An- 
forderungen, die eine Soliuhausballmasse erfiillcn muG. (Chemiker-Ztg. 57. 557. 15/7. 
1933.) H. M u l l e r .

E. M uller und A. Luber, Untersuchungen zur Saurebeslimmung in Leder. Die zur 
Saurebest. im Leder erforderlichen pn-Messungen in Lederausziigen sollten elektrometr. 
ausgefiihrt werden, da dem colorimetr. Verf. fiir den vorliegenden Zweek zu starkę Fehler 
anhaften. Der Zerteilungsgrad des Ledera bat auf die pH-Werte in den Ausziigen einen 
um so groBeren EinfluB, je saurer das Leder ist. Darutn darf, wie Vergleichsverss. er- 
gaben, die Scknittdicke hóchstens 0,5 mm betragen. Bei Herst. von Ausziigen aus 1 g 
Leder m it 20— 100 ccm W. waren die pH -D ifferenz .cn  zwischen den einzelnen Ausziigen 
um so groBer, je saurer das Terwcndete Leder war; ais ICriterium fiir die Ggw. Yon Saure 
wird angegeben: 1. ein pn < 3  im konz. Auszug, 2. eine p u -D iffe re n z  > 0 ,3  zwischen 
dem konz. u. dem verdiimitesten Auszug. Zu allen pn-Bestst. diente die Chinhydron- 
elektrode, die im Vergleieh zur H-Elektrode dieselben Werte ergab, u. dereń Potential 
sich auch nach 1/2-std. Beriihrung des Chinhydrons m it der FI. nicht anderte. Ais Aus- 
laugungszeit gemigte 1 Stde. Neben lohgaren Ledem aus der Praxis m it u. ohne Siiure- 
nachbehandlung kamen auch mehrere Leder m it teilweiser Tanigangerbung zur Unters., 
die samtlich frei von sehadlicher Saure waren. Dio Herst. der Lederausziige soli nach 
Vff. nicht bei 40°, sondern bei Raumtemp. erfolgen, u. zwar m it 2-mal dest. W. u. in 
Porzellan- oder ausgediimpften GlasgefaBen. Neben der Herst. 10-fach Y e r d .  Ausziige 
wird auch die Beaclitung des oben erwahnten Kriteriums fiir Ausziige von 1 g Leder zu
20—100 ccm empfohlen. (Collegium 1933. 401—09. Juli. Heidelberg, Chem. Inst. d. 
Univ.) S e l i g s b e r g e r .

A. Dahl, Aufbau und Verwendungsmoglichkeit synthetischer Gerbstoffe. Vf. gibt 
zunaehst einfache Beispiele fiir die Kondensationsrkk., die zu den einfachsten synthet. 
Gerbstoffen gefiihrt haben. Uber die heute ais Tanigane auf dem Markt befindlichen 
Prodd. werden einige gerbstoffanalyt. Angaben gemacht. Die bei ihrer Mitverwendung 
im GerbprozeB erzielbaren Effekte werden besprochen. Hervorgehoben wird die Er- 
leichterung der Durchgerbung, die lósende Wrkg. auf unl. Bestandteile der Gerbstoffe, 
die Verliutung des Sehimmelns der Briihen u. der Schlammbldg. in den Gruben. Uber 
die zweckmaBige Anwendung der Tanigane in den Yerschiedenen Stadien der Gerbung 
oder zur Bleiehe werden Angaben gemacht. Zu der Frage, ob die Tanigane dem Leder 
eine zu hohe Aciditat erteilen, werden die Unterss. von M ULLER u. LU B ER  (vgl. Y orst- 
Ref.) herangezogen. Ein groBer Teil der von ilmen erhaltenen Versucksergebnisse wird 
ausfiihrlich zitiert u. ihre Vorschrift bzgl. Extraktionsdauer durch esperimentelle Unter- 
lagen gestutzt. Bei zu langer Auslaugung steigt das pn des Auszugs wieder an, da aus 
den Ledersehnitzeln storende Begleitstoffe von hoherem pn ais die Siiure herausgel. 
werden. (Gerber 59- 50—54. 59—63; Technika Hlidka Koźeluzsk& 9. 41—43. 49—50. 
58— 62. 1933. Ludwigshafen a. Rh.) S e l i g s b e r g e r .

F arb- & G-erbstoffwerke Carl F le sc h jr .,  F rankfurt a. M., Verfahren zum Be- 
handcln ron Bloflen und Ledem, dad. gek., daB diesc m it don Al- bzw. Schwermetall- 
salzen sulfonierter oder phosphorylierter Kohlenhydrate behandelt werden. — Hierzu 
vgl. F . P. 723 718; C. 1933. I. 1064. Naehzutragen ist folgendes: Die Al- u . Scliwer- 
metallsalze werden durch Abneutralisieren der Sulfonierungs- bzw. Phosphorylierungs- 
gemische m it den bzgl. Mctalloxyden oder dereń Hydraten oder durch doppelte Um- 
setzung Yon Salzen der sulfonicrten oder phosphorylierten Kohlenhydrate m it anderen 
Schwermetall- bzw. Al-Salzen u. darauffolgendes Eindampfen im Vakuum u. Trocknen 
der erhaltenen siruposen M. bei 60“ gewonnen. Sie sind in W. 11. Das Al-Salz der sulfo
nicrten Starkę ist ein wertvoller Oerbstoff fiir die Zwecke der Weifigerbcrei, insbesondere 
zur Herst. empfindlicher Leder. Es liefert nach dem Trocknen ein auGerordentlich 
Yolles Leder. Z. B. kommen in iiblicher Weise Yorbehandelte Blojien aus dem Pickel ins 
FaB u. werden m it einer Lsg. des Al-Salzes y o i i  phosphorylierter Starkę, W. u. NaCl
4 Stdn. gewalkt, bleiben iiber Nacht im FaB liegen u. werden am naclisten Tag noch 
1 Stde. gewalkt. Hierauf hangt man die Leder auf einen Bock zum Abtropfen, dann 
kommen sie zur Trockne u. werden in iiblicher Weise weiter behandelt. — Das Fen-Salz 
der sulfonierten Starkę, gelbliches, in k. W. leicht u. yollstandig m it schwach gelber Farbę
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1. Pulver, ist dad. ausgezeiohnet, daB es das Fe ausschliefilich in der niederen Oxy- 
dationsstufe enthalt. Da a Fe11 ist so bestandig gebunden, daB es durch den 0 2 der Luft 
nicht.osydiert wird. Nur in wss. Lsgg. gelingt es nach Zugabe gel. Oxydationsmittel, 
die hóhere Oxydationsstufe zu erreichen. Das Salz kann auf Grund dieses Yerh. sogar 
ais sicheres u. scharfes Reagens fiir solche Oxydationsmittel dienen, da erst nach dereń 
Zugabe zugesetztes K-SCN die fiir Fe111 typ. Rotfarbung ergibt, z. B. wird das Fe-Salz 
yon sulfoniertem Dexlrin in W. von 25° zu einer Briihe von 37° Be gel. Diese wird zum 
Teil m it W. auf 4° Be verd., u. ins WalkfaB zu in iiblicher Weise vorbehandelten Blopen 
gegeben. Nach 1/2 Stde. wird auf 8° Be zugebessert u. so nach u. nach die ganze Stamm- 
Isg. in das FaB eingetragen. Nach 48 Stdn. sind die Leder gar u. werden wie liblich 
fertiggemacht. Man erhalt ein sehr lagerbestandiges Leder, da keine Nachoxydation 
des Fe in der Faser stattfindet. AuBerdcm besitzt es gute Fiille u. Griff. — Das Cr-Salz 
der sulfonierten Starkę, feines griines, in k.W . m it tiefgriiner Farbę 11. Pulver, liefert ein 
einem in gleicher Weise m it Cr-Formiat oder ahnlichen komplexen organ. Cr-Salzen 
ausgegerbten ą u a l i t a t i Y  mindestens gleichwertiges Leder. Z. B. wird das Cr-Salz der 
sulfonierłen Starkę in W. von 25° zu einer Briihe von 24° Be gel., von dieser Stammlsg. 
ein Teil m it W. auf 5° Be verd. u. diese Briihe zu den im FaB befindlichcn Blopen ge
geben. Nach y 2 Stde. wird zugebessert u. dies so lange fortgesetzt, bis die gesamte im 
WalkfaB befindliche Briihe 12° Be spindelt. Je  nach Starkę laufen die Leder 4—6 Stdn. 
u. werden dann in iiblicher Weise fertig gemacht. Sie besitzen einen vollen, weichen 
Griff, gute Faserbldg. u. eine besonders groBe ReiBfestigkeit.— Die Al-Salze konnen auch 
zu kombinierten S-Gerbungen, die Cr-Salze in  der Semigerbung im Gemiseh m it vegełabil. 
Gerbsłoffen aller Art, syntliet. Gerbsłoffen au f organ. Basis u. auch m it Fe-Gerbstoffen, 
ebenso dio Fe-Salze m it den verscliiedensten Gerbsłoffen kombiniert„Verwendung finden. 
(D. R. P. 582253 KI. 28a Yom 2/12. 1930, ausg. 11/8. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

Charles S. Me Nown, Bunker Hill, Indiana, Lederkonservierungsmittel, bestehend 
aus einer alkoh. Lsg. von Gummikopal, einer Lsg. von Al-Oleat in Petroleum, ferner 
aus Asphaltterpentin, Terpentinspiritus, Japanterpentin u. Asbestmehl. (A. P. 
1916  523 vom 16/12. 1929, ausg. 4/7. 1933.) M . F. M u l l e r .

XXIV. Photographie.
Liippo-Cramer, Uber EntwicklungsJwfe. Vf. erklart die gelegentlieh boi einer 

Unters. iiber den S A B A T IE R -E ffek t beobachtote Hofbldg. durch eine Entw.-Yerzogerung, 
welche durch Anhaufung der Entwickleroxydationsprodd. an der Grenze zwisehen stark 
u. scbwach belichteten Stellen bewirkt wird. (Photogr. Rdsch. 70. 267—68. Juli
1933.) F r i e s e r .

H. V. H orton , Phoiographische Sensibilisatoren. Vf. bespricht kurz die neucn 
Ultrarotsensibilisatoren. (J .  Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 5 2 .495.16/6.1933.) F r i e s e r .

C. E. K enneth  Mees, Photographische Platten fu r  den Gebrauch in der Spektro
skopia und Astronomie. I II . (II. vgl. C. 1932. II . 323.) Yf. bespricht die Wrkg. ver- 
schiedener Sensibilisatoren m it Angabe der Sensibilisierungskuryen. (J. opt. Soe. 
America 23. 229—33. Ju li 1933. Rochester, N. Y., Kodak Lab.) F r i e s e r .

J . I . Crabtree, H . P ark er jr .  und H. D. R ussell, Einige. Eigenschaften von 
Zweibadenłmcklem fiir  Kinofilm. Vff. untersuchten folgende Zweibadentwickler:
1. Erstes Bad enthalt Entwicklungssubstanz u. Sulfit. Zweites Bad enthalt Alkali u. 
Sulfit. — 2. Beide Bader enthalten Entwieklersubstanz. — 3. Beide Bader sind gleich 
zusammengesotzt, doch wird das erste wahrend des Verbrauchs durch das zweite ersetzt.
— Es ergab sich die Uberlegenheit der ersten Entwicklungsart in bezug auf Konstanz 
von Gamma u. GroBe des Spielraums in der Entwicklungszeit. Die Anwendung dieser 
Methode fiir Tank- u. Maschinenentw. wird beschrieben u. Rezepte angegeben. (J .  Soc. 
Motion Picture Engr. 21. 21—53. Juli 1933. Rochester, N. Y., Kodak Res.
Lab.) F r i e s e r .

— , Der Silberverstdrlxr nach Wellington. Rezept u. Anwendung des NH4CNS
u. Na2S20 3 enthaltenden Silberverstarkers wird angegeben. (Brit. J .  Photogr. 80. 450. 
4/8. 1933.) F r i e s e r .

H enry  W . B ennett, Das Wasserbad bei Bromsilberkopien. Um von harten Nega- 
tiven weiehe Kopien zu erhalten, wird empfohlen, im Entwickler nur kurz anzuent- 
wickeln, u. die Entw. in einem Wasserbad zu beendigen, wie bei der Entw. von Nega- 
tiven manchmal Yerfahren wird. (Brit. J . Photogr. 80. 317. 2/6. 1933.) F r i e s e r .
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F. Weil, Die optisch-photographischen O-mndlagen des Agfacolorprozesses. Kurzer
Uberblick iiber die Farbenphotographie nach dem Linsenrastervcrf. unter besonderer 
Beriieksichtigung des Agfacolor-Prozesses. (Brit. J .  Photogr. 80. Nr. 3813. Suppl.
21—23. 2/6. 1933.) F e i e s e r .

H. Baines, Der Positivproze(S in der Photographie. Vf. g ibt einen Uberblick iiber 
die Sensitometrie des Positiyprozesscs, u. versucht, die fiir eine gute Tonwcrtwiedergabc 
notige Negativgradation zu ermitteln. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 443—47. 
26/5. 1933. Ilford, Brentwood Essex.) F e i e s e e .

Emery Huse, Sensitometrische Kontrolle bei der Filmlierstellung in Hollywood. Vf. 
beschreibt die sensitometr. Methoden u. App., wie sie in  den meisten Betriebcn von Holly
wood zur Kontrolle der maschinellen Filmentw. angewendet werden. (J. Soc. Motion 
Picture Engr. 21. 54—82. Juli 1933. Hollywood, West Coast Mot. Pio. Film Div. Eastman 
Kodak Co.) F e i e s e b .

G.-A. Boutry, E in  Prdzisionsdensitometer mit Pholozelle. Vf. beschreibt eine
Apparatur zur Messung opt. Dichten bis zu einer GróBe von 5,0. Dio Messung wird mit 
Photozello u. Verstarker durchgefiihrt, u. zwar mittels einer Nullmethode, bei welcher 
ein Graukeil zur Liehtschwachung benutzt wird. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 
1101—02. 10/4. 1933.) __________________ F e i e s e e .

Bela Gaspar, Berlin, Kopieren von Farbrasterbildern. Um Farbrasteroriginale 
auf einem aus mehreren ubereinandergegossenen, yerschieden gefarbten u. farben- 
empfindlichen Schiehten bestehenden Materiał wiederzugeben, wird die Aufnahmo 
hinter einem n. Mehrfarbenrastor gemacht, wahrend dio Kopie unter Vorschaltung 
eines Rasters vorgqnommen -wird, dessen Farben der Empfindlichkeit bzw. Durch-
lassigkeit der Mehrfarbenschichton angepaBt sind. So wird vorzugsweise dio Farbung
der Elemente des Wiedergaberasters nach dem roten Ende des Spektrums versehoben, 
wobei dio dem untersten Teilbild entspreehenden Farbelemente infrarotdurchlassig 
sind. Zwecks genauen Passens wird der Negativraster seitlich in einer oder mehreren 
Grundfarben cingefarbt. (F. P. 42 645 vom 22/7. 1932, ausg. 23/8. 1933. D. Prior. 
23/7. 1931. Zus. zu F. P. 702 615; C. 1931. II. 811.) G e o t e .

Zoechrome Ltd., England, Herstellung von Farbenkinofilmen. Auf einem Negativ- 
film wird eine Reihe yon Grundbildern u. auf einem zweiten, dem ersten benachbarten 
Negativfilm eine entsprechende Reihe kleinerer farbgebender Bilder aufgenommen, 
worauf von den beiden Negatiyfilmen der Positiyfilm durch Uberlagerung der auf 
gleiche Abmessungen gebrachten Einzelbilder hergestellt wird. Die Kopiereinrichtung 
wird beschrieben. (D. R. P. 506 410 KI. 57a vom 6/2. 1930, ausg. 4/9. 1930. E. Priorr. 
21. u. 25/2. 1929.) G e o t e .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Walter John Weyerts und Kenneth C. D. 
Hickman, Rochester, Amerika, Wiedergewinnung gefarbter Filmabfdlle. Die gefarbten 
Collulosonitratabfallc werden m it einer alkoh. Lsg. von Alkali, z. B. NaOH, behandelt, 
naehdem die Ag-Halogenemulsion von dem Film entfernt ist. (Ygl. Ref. A. P. 1 844 711;
C. 1932. I. 2259.) (A. P. 1921960 vom 24/5. 1930, ausg. 8/8. 1933.) G e o t e .

Masa G. m. b. H. zur Herstellung kunstlicher Oberflachen, Berlin (Er- 
finder: Karl Eichstadt, Berlin), Herstellung von naturecht wirkenden M ustem  auf 
Leder, Kunstleder, Wachstuch u. d. Faserstoffen, die m it einer lichtempfindlichen M. 
getrankt werden, auf die das Muster aufkopiert wird, 1. dad. gek., daB nach Ubertragung 
einer Kopie u. nach Entw. derselben eine weitere Trankung m it lich,tempfindlicher 
Substanz vorgenommen u. aueh diese in derselben Weise auskopiert wird. — 2. dad. 
gek., daB dio lichtempfindlichen Schiehten yerschieden eingefarbt werden. (D. R. P. 
582 831 KI. 57b vom 28/5. 1932, ausg. 23/8. 1933.) G e o t e .

Masa G. m. b. H. zur Herstellung kunstlicher Oberflachen, Berlin, Her- 
stettung photographischer Kopien von Naturmaserungen fiir photomechanische Be- 

_produktion. Das Naturmuster, z. B. Holzplatte, wird m it fluorescierenden Stoffen ge
trank t u. darauf mit ultraviolettem Licht belichtot. (Ygl. Ref. D. R. P. 480 840;
C. 1930. I. 1887.) (Holi. P. 30 508 yom 20/3. 1929, ausg. 15/8. 1933. D. Prior. 22/3. 
1928.) G e o t e .

Frinted in Germany SchluB der Redaktion: den 22. September 1933.


