
3 3 7 7

Chemisehes Zentralblatt.
193S Band II. Nr. 23. 6. DezemJber.

Geschichte der Chemie.
— , Oeheimral Prof. Dr. Carl Duiśberg zum 50. Qesch<iflsjubilaum. (Chem. Industrie 

56. 689. 30/9. 1933.) P a n g r i t z .
— , Geheimrat Dr. Arthur von Weinberg zum 50. Berufsjubiliium. (Chem. Industrie 

56. 690. 30/9. 1933.) P a n g r i t z .
H. Konen, Heinrich Qustav Kayser zum 80. Oeburłstage. (Physik. Z. 34. 225—2G. 

15/3. 1933.) R ó l l .
—, August Diefenthdler f .  Nachruf fur den am 17. Aug. yerstorbenen bekanntcn 

GicBereifacbmann. (GieCerei 20. ([N. F .] 6) 365. 1/9. 1933.) WENTBUP.
Laszló Szathmary, Die ungarischen Iatrochemiker. Lebcnslauf u. Tatigkeit 

P a r a c e l s u s  sowie der ungar. latrochem iker: zwei unbekannten PAEACELSUS-Schiller, 
J a n o s  B i k f a i  (um 1610), JA nÓ S PATEBSON H a i n  (Erfinder des Ferriacetats, 1670), 
K e re s z tć L Y  A u g u s t i n  (Entdecker des Karpathenbalsams, 1598— 1650), JANOS 
R u la n d  (Griinder der Kopropharmazie, 1585—1648), ViLMOS R a y g e r  (1600—1653), 
D A n ie l F i s c h e r  (1695— 1746), K A r o l y  O t t ó  M o l l e r  (um 1744), A n d r A s  H e r 
m ann (1693— 1764), J A n o s  T o r k o s  (1699— 1770) u. D a v i d  S A m u e l  M a d a y  (geb. 
1709), der ais erster es feststellte, daB die Lebensvorgange der Pflanzen niohts anderes 
ais chem. Rkk. sind. (Magyar gyógyszeresztudomdnyi Tdrsas&g Frteaitoje 9- 297—320. 
15/9. 1933. Budapest.) S a i l e r .

P. J. Hartog, Zur 200-Jahrfeier von Joseph Priestleys Geburtslag. Vf. schildert 
Jo se p h  P r i e s t l e y  ais den groBen Theoretiker seiner Zeit. ( J .  chem. Soc. London 
1933. 896—902. Ju li.) G a e d e .

Robert S. Hutton, Faraday und seine elektrochemischen Untersuchungen. (Trans, 
electrochem. Soc. S ond.-N r. Eleetrochem. Soc. Chicago Conyention. 16 Seiten. 
8/9. 1933.) S k a l i k s .

H. Waldeck, Noch einiges von Liebig. tlbe r einige in Biichern der Hess. Landes- 
bibliothek in D arm stadt gefundene K ritiken iiber L ie b i g .  (Pharmaz. Zentralhalle 
Deutschland 74. 546—48. 7/9. 1933. Dresden.) D e g n e r .

Alfons Fischer, t)ber weitere bisher unverdffenllichte Briefe Peltenkofers, besonders 
iiber seinen Briefweclisel mit Liebig betreffend den hygienischen Wert des Fłeischextraktes. 
jn diesen Brieien wendet sich L ie b i g  gegen P e t t e n k o f e r ,  der im Gegensatz zu 
irnn die Ansicht von K. V o i t  vertritt, daB es n ieht moglich ist, einer Pflanzenkost 
aurch Hinzugabe von Fleischextrakt den vollen Fleischwert zu erteilen. (Munch. 
med. Wschr. 80. 1665—70. 27/10. 1933. K arlsruhe i. B.) F r a n k .

Max Speter, A us der Geschichte der Phosphorsaure. I I .  Berzelius' Ansicht iiber 
Oalins Anteil an der Erkenntnis der Knochenerdezusammensetzung. (Vgl. C. 1931. 
II. 1242.) Die Zus. der Knochenerde wurde nieht durch S c h e e l e  u. B e r g m a n ,  

“dem durch G a h n  entdeckt. Dies bringt B e r z e l i u s  bereits 1814 im „Journal 
t t r  Chemie u. Physik“ deutlich zum Ausdruck. S c h e e l e  u. B e r g m a n  haben diese 
iMitdeckung ais Freunde G a h n s  nur der Offentlichkeit zuganglich gemacht. (Super- 
phosphate 6 . 125—26. Ju li 1933.) W . S c h u l t z e .

J. R. Partington, Die Entdecieung der Ameisensaure. Die Auffindung der Ameisen- 
saure erfolgte nieht, wie K o p p  (Geschichte der Chemie, 1847, 362) schreibt, im Jahre 1670 
gleichzeitig durch J o h n  W r a y  u . den Deutschen S a m u e l  F i s c h e r ,  sondern, wie 
auj* einem Brief yon J o h n  R a y  vom 13/1.1671 an die Philosophical Transactions hervor- 
gent, durch S a m u e l  F i s h e r  aus Sheffield (geboren in  N ortham pton, gestorben 1665), 
der lhre Herst. aus Ameisen sowie ihre Umsetzung m it Pb u. F e beschreibt. (J . Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind . 52. 765. 22/9. 1933.) W . W o l f f .

Bemardo Oddo, Hundert Jahre nacli der ersten organisclten Synthese. Fortschritts- 
11 )ersicht. (Arch. Farmacol. sperim. Soi. affini 48- 421—35. Pavia.) G rim m e . 
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Otto Johannsen, Peder M&nssons Schriften ais Quelle zur Oeschichłe der chemiach ev 
Technik. M it besonderer Beriicksichtigung seiner Beschreibung der Alaunfabrikation. 
M lN SSO N s 1508— 1524 in Rom gesammelte u. durch eigono Beobachtungen erganztc 
Schriften des prakt. Wissens bilden eine wichtige Quello fiir die Geschichte der Technik. 
Seine Sehilderung der Alaunfabrikation bei Tolfa -wird ausfiihrlich wiedergegeben. 
(Chemiker-Ztg. 57. 713—-14. 9/9. 1933. Vólklingen, Saar.) G r o s z f e l d .

L. M. McDonald, Die Herstellung von Zement. Der Eddystoneleuchtturm an der 
Kusto von Cornwall wurde m it dem 1757 von J o h n  Sm k a to n  erfundenen Zement 
gebaut. Es handelto sich um Gemisehe von Zementkalk m it gebranntem Ton. Der 
Romanzement, auf den Jo s e p h  P a r k e r  1796 ein P aten t nahm, war bei hoherer Temp. 
gebrannt u. erhartete unter W. oder in Luft. Jo se p ii A spd in  ans Leeds brannte 
im Sehachtofen oinen Klinker. Das Rohmchl dieses ersten sog. Portlandzements war 
im „NaBverf.“ aufboreitet. In  Amerika wurde Naturzement zuerst in der Madison- 
proyinz hergestellt u. fand beim Bau des Eriekanals 1818 Verwendung. Der erste 
amerikan. Portlandzement wurde in Kalamazoo, Michigan, im Jahre 1872 aus einem 
Ton- u. mergelhaltigen Rohmehl im NaBverf. hergestellt. In  K anada wurde Natur
zement in  Hull, Quebeek, schon zwischen 1830—1840 hergestellt, Portlandzement 
jedoch erst seit 1889. Es sclilieBt sich ein Oberblick iiber den heutigen Stand der 
Technik in der Herst. von Portlandzement an. (Canad. Min. metallurg. Buli. 1933. 
Buli. Sect. 506— 14. Aug. 1933.) E t.s n e r  v . Gr o n o w .

O. Davies, Romische und mittelalterliche Bergbauleclmik. t)berblick iiber die bis- 
lierigen Forschungen iiber die im Altertum u. im M ittelalter ausgebeuteten Fundstatten 
von Cu-, Fe-, Ag-, Au-, Pb-, Hg- u. Sn-Erzen u. die Abbaumethoden. (Buli. Instn. 
M in. Metallurgy Nr. 348. 1—32. Sept. 1933.) R. IC. M u l l e r .

Otto Johannsen, Oab es in  der Karolingerzeil schon Uochofen 1 Aus einer Angabe 
des Kodex „Compositiones ad  tingenda musiva“ , daB Fe wie Pb u. die iibrigen Metalle 
fl. aus dem Ofen abfliefie, muB m an schlieBen, daB der Hochofenbetrieb sehon vor 
800 bekannt gewesen ist. Dasselbo ergibt sich aus anderen Stellen, in denen die Pb-
Verhuttung m it der Fe-Gewinnung verglichen wird. (Stahl u. Eisen 53. 1039—40.
5/10. 1933.) R. K. M u l l e r .

L. W. Spring und L. E. Gilmore, Von altem Hochofen. Vff. geben eine Darst. 
iiber die Einfuhrung des Anthracithochofens in Amerika wieder. Es folgen Ausfuhrungen 
iiber die Rolle der Chemio im friiheren Hochofenbetrieb u . iiber die altesten Ofen Amerikas. 
Insbesondcre werden Schildenmgen alter Hochofenehemiker uber ihre Tatigkeit wieder
gegeben. (Metals and Alloys 4. Nr. 3. 33—36. Nr. 4. 45—48. Nr. 5. 65—67. Mai 
1933.) ' W e n t r u p .

M. Wagenaar, Mikroskopiache und mikrochemische Unlersuchung einiger iigyp- 
tischer Farbstoffe. Die Materialien einiger altagypt. Malereien aus dem Reichs-Alter- 
tumsmuseum in Leiden wurden untersucht. Die Unterlage bestand meist aus Sykoraoren- 
holz, darauf 1—2 zuweilen durch Ocker gelblichc Lagen aus Kreide oder Muschelgries 
m it glucose-, fructose- u. P 0 4"'-haltigem Bindemittel, wahrscheinlich Honig u. Eidotter. 
Im  Materiał eingeschlossene Pinselhaare zeigten den H abitus von Marder- oder Dachs- 
haaren. WeiBe Farbę bestand aus Muschelgries, yielleieht auch aus Ossa Sepiae, rosa 
ebenfalls, wahrscheinlich aus einer roten Muschelart, dunkelrote, rote u. gelbbraune 
aus Ocker, gelbe ebenfalls, unter Zusatz eines organ. Stoffes, schwarze aus (Blut- ?) 
Kohle u. RuB, griine enthielt Cu-Silicat, in einem anderen Falle bestand solche wahr- 
scheinlich aus einer Suspension von Malachit oder bas. Cu-Carbonat; der Belag eines 
Brustschmuckes bestand aus reinem Gold. (Pharmac. Weekbl. 70. 894— 902. 26/8. 
1933. Rotterdam .) DEGNER.

Herbert Rohrig, Dreitausend- Jahre Ullramarin. Dbersicht. (Farbę u. Lack 1933. 
439—40. 465—66. 27/9.) S c h e i f e l e .

C. D. Meli, Historische Tatsaęhen uber die Verwendung von Zwiebelschalen in der 
Farbekunst. (Text. Colorist 55. 626—27. Sept. 1933.) F rie d em an n .

Leo Eck, Die Thedenschen Katheter. Vf. schreibt T h e d e n  die Prioritiit fiir die 
Erfindung des K atheters zu. (Gummi-Ztg. 47. 1315. 22/9. 1933.) H. Mu l l e r .

Rudolf E. Grotkass, Die Oeschichłe des Wiirfelzuckers und seines Erfinders 
Jakob Christoph Bad. (Vgl. U l r i c h ,  C. 1933. H . 1466.) Aus osteijeich. Grunddoku- 
menten weist Vf. nach, daB J a k o b  C h r is to p h  R a d  aus der K. K. priv. Datschiner 
ZuckeiTaffinerie der alleinige Erfinder der Wurfelzuekerfabrikation ist. Dieser Zucker 
wurde im Jahre 1843 ais „Thee-Zucker“ oder „W iener Wurfelzucker“ auf den Markt 
gebracht. (Z. Zuckerind. fiechoslov. Republ. 58 (15). 20—22. 15/9.1933.) T a e o e n e r .
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E. Huber, B i er und Bierbereitung bei den altan deułschen St&rmnen in  der zweiten 
Halfte des ersten christlichen Jalirtausends. (Tages-Ztg. Brauerei 31. 492—93. 522—23. 
552—53. 582—83. 1933.) S c h i n d l e r .

Seb. Killermann, Zur Oeschichle des Ilopfens. Geschichtlicher Uberblick iibcr 
dag Auftreten u. die Entw. des Hopfenbaus. (Tages-Ztg. Brauerei 31. 320—21. 27/5. 
1933.) S c h i n d l e r .

G. Wolff, Ein alles franzosisclies Verfahren, eitien Yorlaufer des Krebitz- Yerfahrens 
darstellend. Die Kalkverseifung wurde erstmalig (1831) in einem d e  M i l l y  u . M o t a r d  
gehórenden P aten t bescbrieben. Im  F. P . 95906 von F o u r n i e r  (aus dem Jahre  1872) 
ist die Verseifung der F ette  m it Kalle u. die Umwandlung der Kalkseifen in Alkali- 
seifen mittels Alkaliearbonaten beschrieben. (Cliim. e t Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 
1043—44. Ju n i 1933.) S c h o n f e l d .

Erich Stenger, Die Friihgeschichle der Dagueneotypie in  Wien. Vf. bespricht die 
friiheste Anwendung der Daguerreotypie in Wien von der ersten Ausstellung yon 
Daguerreotypien im Jahro 1839 bis zur Herst. der ersten Portraits 1841. (Photogr. 
Korresp. 69. 149—53. Okt. 1933.) F r i e s e r .

Carl Duisberg, Meine Lobenserinncrungen. Hrsg. auf Grund von Aufzeiehn., Briefen u. 
Dokumenten yon Jesoo v. Puttkammer. Leipzig: Keclam 1933. (207 S.) gr. 8°. M. S.— ; 
Lw. M. 10.—.

Adam Maurizio, Gesehichte der gegorenen Getrunke. Berlin: Parey 1933. (VIII, 202 S.) 
gr. 8°. Lw. M. 18.—.

Elie MetohnikoJf, Trois fondateurs de la mćdicinc moderno: Pasteur, Lister, Koch. Paris:
F. Alcan 1933. (196 S.) B r.: 15 fr.

A. Allgemeine und pliysikalisclie Chemie.
E. Briner, Einige relatimstisclie Ansicliien iiber die Begriffe des cliemischm Indi- 

mduums, des Elements und der Valenz. Vortrag iiber die R elativ itat der chem. Begriffe. 
(Rev. gśn. Soi. pures appl. 44. 506—12. Sept. 1933. Genf, Univ.) S k a l i k s .

A. A. Griinberg, iOber die sauren und basischen Eigenschaften chemischer Ver- 
bindungm in Beziehung zu ihrer Zusammensetzung. Zusammenfassender Uberblick 
iiber die Tkeorien der Lsgg. (Cliem. J .  Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Chimitseheski 
Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 4. 204—30. 1933. Leningrad, Akad. d. 
Wissenschaften, Platin-Inst.) K l e v e r .

G. Urbain, Bemerkungen iiber die Natur der Valenzen in  der organischen Chemie. 
Yortrag. Vf. gibt einen Uberblick iiber die Entw. der Terschiedenen Valenztheorien 
u. versueht, die einzelnen Theorien, die in der organ. u. anorgan. Chemie u. in der 
Molekularphysik gelaufig sind, m iteinander in Beziehung zu bringen. Eine wichtige 
Rolle kommt hierbei der Koordinationstheorie zu. (Buli. Soc. chim. France [4] 53. 
637—52. Ju li 1933.) O s t e r t a g .

G. W. Stewart, Beweise Jur die Annahme cybotaktischer Orwppen im  Inneni von 
Fliissigkeiten. Aus den iiber einen Zeitraum von 5 Jahren  yerstreuten Arbeiten iiber 
den cybotakt. Zustand wird eine Anzahl kurz geschildert, um ein iibersichtliches Bild 
von den wichtigsten experimentellen Bestatigungen der Theorie des Vfs. zu geben. 
(Indian J. Physics Proc. Indian Ass. Cultivat. Sci. 7 . 603—15. 20/4. 1933.) S k a l i k s .

A. S m itsundC . H . Mac G illavry, Die UmwandlungvonfestemNHtC lbeiungefa.hr 
—30°. (Vgl. C. 1930. I I . 3.) Um das Verh. von NH.,C1 naher zu studieren, untersuchen 
Vff. dio therm. Anderung dieses Stoffes dilatom etr., wobei jede Temp. so lange konstant 
gehalten wird, bis das Fl.-Niveau im Dilatometer sich nicht mehr andert. Es wird 
die Apparatur, m it der ein Bad beliebig lange Zeit auf niedriger Temp. konstant ge
halten werden kann u. die ubrige Vcrsuchsanordnung beschrieben (vgl. C. 1932. II. 
1117). Ais Dilatometerfl. wird Cymol genommen. Die Umwandlung erfolgt innerhalb 
weniger hundertstel Grade, also prakt. sprungweise, wahrend S im o n  u. B e r g m a n n  
(vgl. C. 1930. II . 1348) einen kontinuierlichen Verlauf gefunden haben. Es wird aber 
festgestellt, daB die Yeranderung eine hystereseartige Erscheinung zeigt. Beim Ab- 
kiihlen liegt der Sprung bei —30,8° u. beim Erwarmen bei —30,5°. Dieses hysterese
artige Gebiet laBt sich auch in  21 Stdn. nicht weiter einschranken. Es wird gefunden, 
daB sowohl die Aufwarmungs- ais die Abkiihlungskurye an sich den Charakter einer 
heterogenen Umwandlung zeigen, die bei niedrigeren Tempp. yon einer homogenen 
Umwandlung vorbereitet wird. Diese letzte Erscheinung stim m t m it dem Befundo
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von SlMONs Messungen iiberein. (Z. physik. Chem. Abt. A. 166. 97— 112. Sept. 1933. 
Amsterdam, Lab. f. allgem. u. anorgan. Cliem. d. Univ.) G a e d e .

Domingo Maturo, Ausdehnung des Braunschen Gesetzes auf das Gleichgewicht 
binarar Pliasen. Das von B r a u n  fiir die Druck- u. Temp.-Abhangigkeit der Loslich- 
keit bei tlbereinsti mmung der Pliasen- u. Komponentenzahl abgeleitete Gesetz wird 
auf das Gleichgewicht zwischen zwei binaren Phasen, die beide dieselben Komponenten 
enthalten, ausgedehnt. Es ergibt sich liierbei eine allgemeine Form der BRAUłTschen 
Gleichung. (Rev. Fac. Quim. ind. agric. 2. No. 4. 50—54. 1932.) R . K . M u l l e r .

A. Sconzo, Kinelische Darstellung des Gesetzes von Berthelot und Jungfleisch iiber 
die Verłeilung eines Stoffes zwischen zwei niclit miselibaren Losungsmitteln. (Vgl. C. 1933. 
II . 169.) Bei der friiher gegebenen Ableitung des Verteilungsgesetzes ist noeh zu beruck- 
sichtigen, daC nur die Moll. des gel. Stoffes die Grenzflache der beiden Losungsmm. 
durchdringen kónnen, dereń Geschwindigkeitskomponente senkreeht zu dieser Grenz
flache gróBer is t ais der der kinet. Energio bei der Extraktionsarbeit entsprechende 
Wert. (Gazz. chim. ital. 63. 525—26. Ju li 1933. Bussi Offieine [Pescara], S. A. 
Azogeno.) R. K. M u l l e r .

A. Guyer und H. Schiitze, Ober das isotherme Gleichgewicht CaC03 +  N IIiN 0 3ag. 
Vff. untersuchen das Gleichgewicht der Rk. CaC03 +  NH 4N 0 3 aq bei 25, 40, 60, 
80 u. 95° m it 0,5— 10-molaren Ammonnitratlsgg. Die Verss. wurden in  Druckflaschen 
durchgefuhrt, um das Entweichen des durch Zers. des gebildeten Ammoncarbonats u. 
Bicarbonats entstehenden C02 u. NH 3 zu verhindern. Die Gleichgewichtskonstante 
wird nacli K  =  [Ca”]2/([NH 4'][H 20]) berechnet. Fiir die W erte von [NH4'], aus Leit- 
fahigkeitsmessungen von GoRKE berechnet, wurden wegen der Abhangigkeit der Leit- 
fahigkeit von der Viscositat der Lsg. Korrekturen angebracht. Eine weitere Kontrolle 
der erlialtenen Resultate geschah durch Best. des Hydrolysengrades der Ammonnitrat- 
Isg., hiervon hangt im wesentlichen das Gleichgewicht der R k. ab. (Helv. chim. Acta 
16. 904—13. 2/10. 1933. Zurich, Techn. Hochsch., Anorgan. Techn. Lab.) G u n th e r .

Robert M. Caven und W. Kidston Gardner, Gleichgewichte in den Systmeii 
(N H ^ S O .— N iS O ,— Ii,O , ( N H ^ S O ,— CoSO,- H . f i ,  (N H ^.SO , — ZnSO .— H/J, 
N a%SOi—N i8 0 i—11.f i  und Na^SOi—CoSOi— II  f i  bei 25°. Die Isothermen fiir Na2S04— 
N iŚ04—H 20  u . Na2S 04—CoS04—H 20  alrneln sich; der Zusatz von Na2S04 setzt die 
Lóslichkeit des 2-wertigen Sulfates herab, wiihrend dieses die Loslichkeit von Na2S04 
bis zu einem Tripelpunlct steigert. Bei den Systemen (NH4)2S 04—MeS04—H20  wird 
beim Hinzufiigen des MoS04 keine Zunahme der Loslichkeit von (NH4)2S 04 festgestellt, 
vielmehr fallt sofort das Doppelsalz aus. Die Lóslichkeit yon N iŚ04 wird durcli 
(NH4)2S 0 4-Zugabe etwas gesteigert, die von CoS04 u. ZnS04 wird etwas verringert 
bis zu dem Tripelpunlct. Nach diesem nim m t die LSslLchkeit des Doppelsalzes schnell ab, 
u. zwar fur die Systeme (NH4)2S 04—CoS04—H 20  u. (NH4)2S04—ZnS04—H20 bis
1 Mol. MeS04/l u. fur (NH4)2S04—N iS04—H 20  bis 0,25 Mol. N iS04/l. Die Salzc
(NH ,)2S 04, M e"S04, 6H20  bifden sich leiehter ais die Doppelsalze Na2S04, Me"S04, 
4H 20 . (J . chem. Soc. London 1933. 943—46. Aug. Glasgow, Royal Techn.
Coli.) E l s t n e r .

N. N. Ssemenow, Allgemeine Grundlagen der Kettentlieorie. Vortrag. (Chem. J- 
Ser. G. Fortschr. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. G. Uspechi Chimii] 2. 
67— 68. 1933. Leningrad.) K l e v e r .

N. N. Ssemenow, Obere Druckgrenze der Ziindung. Prioritatsanspruche gegeniiber 
H i n s h e l w o o d  u. G r a n t  (vgl. C. 1933. I. 3671). (Naturę, London 132. 566—67. 
7/10. 1933. Leningrad.) Z e is e .

C. N. Hinshelwood, Obere Druckgrenze der Ziindung. (Vgl. yorst. Ref.) (Naturę, 
London 132. 567. 15/10. 1933.) Z e ise .

I. E. Adadurow und D. W. Gemet, Versuch zur Ermittlung der Reahtions- 
ordnung und der Aktivierungswarme einer Reaktion im festen Zustand. Die Unters. der 
Rk. des Skorodits (Fe20 3-As20 5-10 H 20) m it NaCl im trockenen Zustand ergab, daC 
der ersto Vorgang, nach Abgabe des W. bei 250°, in einem inneren Umbau des Gitters 
besteht, bei dem der Skorodit aus dem Ionenzustand in den Oxydzustand ubergeht:
2 FeAsÓ4 — y  Fe20 3-As20 6. Der Beginn dieses bimolekularen Prozesses liegt zwischen 
250 u. 500°. Oberhalb 500° beginnt gleichzeitig ein monomolekular verlaufender, therrn. 
Zerfall des Oxydkomplexes in die freien Oxyde. Die aus der erhaltenen Rk.-Konstanten 
berechnete Aktivierungsenergie fiir beide Prozesse betragt 22—23 kcal. Ais letztes 
Stadium ist dann die Rk. der freien Oxyde m it NaCl anzunehmen. (Chem. J. Ser. \V.
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J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii]
з. 507—13. 1932. Odessa, Cliem.-Technolog. Insfc.) K l e v e r .

R. Spence und W. Wild, Eine Ihermische lieaktion zwischen Formaldehyd und 
Chlor. Vff. untersuchen dio Rk. von gasfórmigem Formaldehyd m it Cl im Dunklen. 
Bei 100° konnte noch keine Rk. festgestellt werden; dagegen setzt bei 150° nach einer 
Induktionsperiode eine rasche Rk. unter Druckerhóliung ein. Dureh Ausfrieren u. 
Analysiercn des Rk.-Gemenges wurde festgestellt, daB bei der Rk. CO u. HC1 etwa im 
Verhaltnis 1 :2  gebildet wurden. Dio Rk. yerlauft also nach folgender Gleichung: 
HCHO +  Cl2 =  CO +  2 HC1. Dor Rk. liegt wahrschcinlich ein Kettenmechanismus 
zugrunde. (Naturę, London 132. 170. 29/7. 1933. Leeds, Physical Chem. Departm ., 
Univ.) Ju z a .

H. W. Thompson und N. S. Kelland, Die Oxydalion von Dimethylzink. Nach 
einer kurzeń Besprechung kinet. Messungen der Oxydation von KW-stoffen u. dereń 
einfaclien D eriw . durch andere Autoren, beschreiben Vff. ihre Unterss. der Oxydation 
von Dimethylzinkdampf. Bei niedrigen Druoken u. Zimmertemp. laBt sich die zwischen 
Zn(CH3)2 u. 0 2 schnell verlaufendo Rk. messend yerfolgen. Die Rk.-Prodd. sind fest
и. Vff. halten folgende Rk. fiir wahrscheinlich: Zn(CH3)2 +  0 2— >-Zn(CH3)2 : 0 2;
Zn(CH3)2 : 0 2 +  Zn(CH3)2 — >- 2 ZnGEL,- OCH3. Alkylgruppen allein werden nicht 
oxydiert. Die Rk. ist in bezug auf Zn(CH3)2 1 . Ordnung, in bezug auf 0 2 0. Ordnung. 
Eine kurze Induktionsperiode wird beobachtet. Temp.-Erhohungen wirken nur in sehr 
geringem MaBe beschleunigend auf die Rk. Zusatz indifferenter Gase oder Anderung 
der GefaSdimensionen uben keinen EinfluC aus. Die Aktivierungswarme wird auf 
3000 cal geschatzt. Der ProzeB wird m it dem der hochverd. Flammen verglichen. 
Bei hohen Drucken findet Explosion s ta tt. Die Rk.-Prodd. sind CH,„ CO, H 2 u. ZnO. 
Ist ein bestimmtes Minimum des Zn(CH3)2-Druckes iiborschritten, so existiert fur 
jeden gegebenen Zn(CH3)2-Druck ein krit. 0 2-Druck u. umgekehrt. Steigende Temp. 
setzt die Explosionsgrenzo herab, ebenso VergroBerung der GefaBdimensionen. Ge
ringer Zusatz eines indifferenten Gases andert wenig, aber von einer bestimmten Konz. 
ab muB der 0 2-Druck stark  erhoht werden, dam it Explosion ein tritt. Durch einen 
besonderen Vers. wird gezeigt, daB fiir den 0 2-Druck eine obere Explosionsgrenze 
existiert. Es wird die Wahrseheinlichkeit einer K ettenrk. diskutiert, wobei angenommen 
wird, daB sich an der GefaBoberflache akt. Zentren von Peroxydnatur bilden, die dann 
im Gas Kettenbldg. verursachen. (J. chem. Soc. London 1933. 746—56. Juli 
Oxford, Uniy.-Museum, The Old Chem. Dep.) G a e d e .

H. W. Thompson und N. S. Kelland, Die Oxydalion ton Diathylzink. Es werden 
am Zn(C2H 5)2 die im yorst. Ref. beschriebenen Verss. ausgefuhrt. Es findet Oxydation 
zu Zn(C2H 5)20 2 s ta tt. Es wird angenommen, daB der ProzeB an der GefaBwand vor 
sich geht u. annahernd 1. Ordnung ist. Es wird eine hóhere Aktivierungswarme yon
15 000—20 000 cal gefunden. Das entstehende Peroxyd ist stabil u. yerursacht keino 
Kettenbldg. im Gas, wodurch das Ausbleiben der Explosionserscheinung erklart wird. 
(J. chem’. Soc. London 1933. 756—57. Juli. Oxford, Univ.-Museum, The Old Chem. 
Dep.) G a e d e .

Susumu Miyamoto, Heterogenc chemische Reaklionen in  der sliUen eleklrischen 
Entladung. I. Vf. untersucht halb-quantitativ die Einw. yon H 2 auf J.,, S u. ver- 
sehiedene anorgan. Verbb. in einer stillen elektr. Entladung yon 15 kV. Es werden 
die zu erwartenden Redd. beobachtet: Aus Salzen edlerer Metalle (Cu, Hg, Ag) ent- 
steht das Metali; Halogensauerstoffsauren werden zu Halogenwasserstoff reduziert, 
Nitrate zu N itriten, Sulfate zu Sulfiden u. S 0 2, As20 3 zu AsH3, u. As, As2S3 zu AsH3, 
H2S u. As. — AsH3 zersetzt sich unter dem EinfluB der stillen Entladung rasch unter 
Bldg. eines As-Spiegels. (J . Sci. Hiroshima Univ. Ser. A. 2. 217—42. 1932. Hiros- 
hima, Uniy. Labor. of Physical Chem. [Orig. Englisch].) L o r e n z .

Susumu Miyamoto, Heterogene chemische Reaklionen in  der stillen eleklrischen 
Entladung. I I . (I. ygl. yorst. Ref.) Fortfiihrung der Unters. der Einw. von H 2 auf 
anorgan. Verbb. (As- u. Sb-Verbb., Sn-, Cn-, Hg-, Pb- u. Ag-Salze). (J. Sci. Hiroshima 
Univ. Ser. A. 3. 79—97. 1932. [Orig. Englisch].) L o r e n z .

Susumu Miyamoto, Heterogene chemische Reaklionen in  der stillen eleklrischen 
Entladuruj. I II . (II. ygl. yorst. Ref.) Untersucht wird die Rk. zwischen H 2 n. Co-, 
Ni-, Hg., Ag-, Cd-, Pb-, Bi-, Mn-, Zn- n. Fe-Salzen in der stillen elektr. Entladung. 
(J. Sci. Hiroshima Uniy. Ser. A. 3. 99—115. 1932 [Orig. Englisch].) L o r e n z .

Susumu Miyamoto, Heterogene chemische Reaklionen in  der stillen eleklrischen 
Entladung. IV. (III. ygl. yorst. Ref.) In  Fortfiihrung der Unters. wird die Einw.
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von H , in der stillen elektr. Entladung auf Salze (hauptsachlich Sulfate) von Cr, Al, 
NH.J, Ba, Sr, Ca, K, Fe, Mg, Be, Tl, Ca u. Hg untersucht. (J . Sci. Hiroshima Univ. 
Ser. A. 3. 117—36. 1932 [Orig. Englisch].) L o r e n z .

Susumu Miyamoto, Heterogcne chemische Reaktionen in  der stillen elektrischen 
Entladung. V. (IV. vgl. yorst. Ref.) Die Red. von Salzen (hauptsachlich Sulfate u. 
N itrate) von Ci, Na, Ti, Fe, Co, Cd, Ca, Sr, Ba u. Ag dureli H 2 in einer stillen elektr. 
Entladung wird untersucht. (J. Sci. Hiroshima Univ. Ser. A. 3. 209—26. Marz 1933 
[Orig. Englisch].) L o r e n z .

J. Eckell, Ober ZusammenJiange zwischen Katalysatorstruktur und chemischer 
Umselzung. Teil I I I .  (II. vgl. C. 1933. I I .  1471.) Es wird die Kohlenoxydoxydation 
m it Sauerstoff an Fe20 3, Fe20 3-reiclien Mischkrystallen von F e20 3-Al20 3 u. einem 
Mischosyd aus der Misckungsliicke m it der Zus. 52,90 Mol.-% Fe20 3 u. 47,10 Mol.-% 
A120 3 untersucht. Die Messung der A ktiy itat u. der Aktiyierungswarme erfolgte bei 
Drucken von 1—10 mm Hg in einer quasi-stat. Versuchsanordnung. Die Rk. ist im 
untersuchten Gebiet — 160—250° — monomolekular, nur bei Verwendung von CO: 0 2 =
3 : 1 ist im Anfang der Rk. eine Abweiehung zu beobachten. Die Rk. wird durch 
F e20 3 in  der Weise katalysiert, daB CO dieses reduziert, aber yon dem 0 2 fasfc momentan 
wieder osydiert wird. Es is t also die Red. maBgebend fur die Rlt.-Geschwindigkeit. 
Die Rk.-Konstantę andert sich m it dem Verlialtnis CO : 0 2. Die Ursache konnte 
jedoeh nicht eindeutig erfaBt werden. E in Zusammenhang zwischen A-Werten u. dem 
eingebauten A120 3 konnte nielit gefunden werden. Die Anderungen von k  sind weit 
gróBer, ais einer Verdunmmg des Fe20 3 durch A120 3 entspraclie. Dagegen fallen die 
Aktiyierungswilrmen m it dem Einbau von A120 3 ab, um einem Grenzwert sich zu 
nahern. MaBgebend fur die Aktiyierungswarme u. wohl auch fiir die Katalyse ist der 
Grenzmischkrystall 25% Fe20 3 u. 75°/0 A120 3. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 
39. 807— 15. Okt. 1933. Forschungslaboratorium Oppau der I. G. Farbenindustric 
Akt.-Ges.) J . Schmidt.

G. L. Natanssou, Anwendung der Rontgenanalyse zur TJntersuchung von Kataly- 
satoren. Kurze tlbersicht. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promy- 
schlennosti] 10. Nr. 2. 44— 48. 1933.) K lever.

I. E. Adadurow und W. A. Dsissko, Die Rolle des Trdgers bei der heterogenen 
Katalyse. I .  Oxydation von A s20 3 an Kolde mit darauf aufgelragenem Kupferozyd. 
Zur Aufklarung der Frage, ob die Kontaktmasse m it ihrer ganzen Oberflache nur 
durch die elektr. bzw. Adsorptionseigg. w irkt oder ob die Anderung der elektr. Ladung 
die Wrkg. der akt. Zentren des K atalysators ausschlieBt, wurde die katalyt. Oxydation 
von As20 3 in alkal. Lsg. an m it CuO bedeckter ak t. Kohle untersucht. Wie zu er- 
warten war, erhoht das Auftragen von CuO (wobei ein positives Spannungsfeld erzeugt 
wird) auf eine aktivierte Kohle, die allein 41,92% des As20 3 in As20 5 umwandelt, die 
kataly t. A ktiv itat um 56%, wobei bis zu 98% des As20 3 umgewandelt werden. Die 
.katalyt. Aktivita.t ist somit 21/3-mal groBer ais die A ktiy itat einer Kontaktmasse aus 
CuO, welches auf nichtaktivierte Kohle in  derselben Menge aufgebracht wurde. Eine 
Erhóhung der CuO-Menge ebenso wie die therm . Bearbeitung yerringern die katalyt. 
A ktiyitat. Aus den Verss. laBt sich folgern, daB die Vorgange nicht m it der katalyt. 
Fahigkeit der ganzen Oberflachen zusammenhangen, sondern daB die Katalyse auf 
die yorhandenen akt. Zentren zuriickzufuhren ist. Diese Deutung folgt auch aus den 
Verss. der Vergiftung der Zentren durch As20 3 infolge von Adsorption. Die Tatsache, 
daB die Niederschlagung von Cu auf Kohle eine Erhóhung der Adsorptionsfahigkeit 
der Kohle fur As20 3 hervorruft, bestatigt auch die Annahme der Vff., daB die Krafte, 
die die Adsorption u. Katalyse bewirken, grundsatzlich dieselben sind, d. h., daB die 
Deformation eines der Rk.-Teilnehmer in  dem Falle einen katalyt. Vorgang auslóst, 
wenn der Aktiyierungsgrad der Rk.-Komponenten geniigend groB ist. Is t jedoeh aic 
Aktivierung nicht stark  genug, śo erfolgt eine Adsorption an der Oberflache der Kontakt
masse, wobei der ProzeB, bei geniigender Beweglichkeit der adsorbierten Substanzen, 
m it der Zuruckhaltung der adsorbierten Moll. auf den akt. Zentren beendet wird, u. 
so die letzteren aus dem kataly t. ProzeB ausgeschaltet werden. (Chem. J-jSen W. 
J .  physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi CłumuJ
3. 489—95. Odessa, Chem.-Radiolog. Inst. Lab. f. Katalyse.) K lever.

I. E. Adadurow und P. J. Krainy, I)ie Rolle der Trager bei der heterogenen 
Katalyse. I I . Die. Dehydrogenisation von Athylalkohol. (I. vgl. yorst. Ref.) Bei den 
weiteren Verss. zur Aufklarung der Rolle der Trager bei der heterogenen Katalyse 
wurde die Zers. yon A. in CH3CHO u. H 2 an einem i£oMekata!yflator m it aufgetragenem



1933. II. ' A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s i k a l i s c h e  C h e m ie . 3383

metali. Cu untersucht. Durch daa Cu wird beim Auftragen au£ Kohle cin negatives 
Feld erzeugt, wodurch dor positive Charakter des Cu-Feldes verringert bzw. umgeladon 
wird. Aus diesem Grunde ist auch eine Anderung der kataly t. Eigg. des Cu zu erwarten. 
Dio Verss. zoigten tatsachlich, daB m it der Anderung des Vorzeichens des Cu-Potentials 
das Cu seino katalyt. Fahigkeit yerliert. Sie t r i t t  wieder auf, wenn das Verhaltnis 
der Cu-Atomo zu den C-Atomen der Oberflacho groBer ais 6 Cu : 2,5 C wird, d. h. 
wenn der EinfluB des Tragerfeldes zuriiekgedrangt wird. — Die Veranderung des 
Potentials fiihrt auch nicht zu oiner Zers. des A. in Athylen u. W. Zur Aualósung einer 
katalyt. Wrkg. des Cu ist somit eine ganz bestimmte Spannung u. Form des Feldes 
notwendig. Je  geringer die Energie des auBeren Feldes der akt. Zentren ist, um so 
gróBer ist die Aktmerungsenergie. Mit VergróBerung der aufgetragenen Cu-Menge 
nahert sioh die Aktivierungswarme der des reinen Cu, wodurch dann dio katalyt. 
Fahigkeit des Cu wieder hergestellt wird. (Chem. J .  Ser. W. J .  physik. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 3. 496— 506. 1932. 
Odessa, Chem.-Technol. Inst.) K l e v e r .

A. Ratner, P. Tolmatscheff und A. Polessitsky, Bemerkungen zur Abhandlung 
der Ilerren H. Kading, li. Mumbrauer und N . Riehl: „Uber die Gesetzmafligkeiten bei 
isomorpher Abscheidung kleiner Substanzmengen mit krystallisierenden Salzen.“ Alle bis 
jetzt festgestellten Tatsaehen (C. 1932. I. 174 u. I I . 3194) lassen sićh erklaren duieh 
dio Tendenz der submkr. Krystallehen, sieh durch Unikrystallisieren zu homogenisieren, 
bevor sie zu sichtbaren Krystallen anwachsen. Dieser sehr langsam verlaufende ProzeB 
kann durch energ. Umruhren beschleunigt werden. (Z. physik. Chem. Abt. A. 165. 
472—76. Aug. 1933. Leningrad, Inst. f. Radiumforschung.) G u n t h e r .

R. Mumbrauer, Erwiderung au f die voranstelienden Bemerkungen der Herren 
A. Rainer, P. Tolmatscheff und A . Polessitsky. Die Vorstellungen von R a t n e k , 
T o l m a t s c h e f f  u . P o l e s s it s k y  (vgl. vorst. Ref.) sind m it den experimentellen 
Ergebnissen schwer in Einklang zu bringen. (Z. physik. Chem. Abt. A. 165. 477. 
Aug. 1933.) G u n t h e r .

E. Orowan, Die Zugfestigkeit von Olimmer und das Problem der technischen Fesligkeil. 
Zugverss. an 20 mm breiten Glimmerbandern ergaben eine mittlere ZerreiBfestigkeit 
von etwa 2700 kg/qem bei Bandern, die m it der Diamantensage u. etwa 4200 kg/qcm 
bei Bandern, die m it der Schere geschnitten wurden. Beriieksichtigt man die Quer- 
sohnittsabnahme infolgo der Abschalung einer Oberflachenschicht, so erhalt man eine 
mittlere Festigkeit von etwa 6800 kg/qcm bei Bandem, dereń R and m it der Schere 
gesohnitten wurde. Im  Gegensatz zu den Verss. von R in n e  (Zbl. Minerał., Geol. 
Palaont., 1902. 262) war eine Orientierungsabhangigkeit nicht zu bemerken. In 
einor weiteron Vers.-Reihe -wurden Lamellen untersucht, die breiter waron ais die 
Zugklemmen u. dereń R and aus diesem Grunde spannungsfrei geblieben ist. Hierbei 
konnten Festigkoiten bis iiber 30000 kg/qcm beobachtet werden. An den gespannten 
Gitterlamellen wurde die Entstehung von Oberflachenrissen beobachtet; diese Er- 
scheinung konnte erklart werden u. liefert ihrereeits die Erklśirung fur die Verschieden- 
heit der Festigkeiton von Lamellen m it versehiedener Berandung. Die Verzehnfachung 
der Zugfestigkeit bei der Entlastung des Randes sowie die Entstehungsweise der Ober- 
flachenrisse zeigt, daB die ubliche teclrn. Festigkeit von Glimmerbandern ohne Schutz- 
rand nicht durch eine innere Lockerstruktur, sondem durch Risso am Rand bedingt ist. 
Dieselbe Folgerung ergibt sieh aus der Wirkungsweise der Oberflaehenrisse fiir den 
Fali von Lamellen m it Sohutzrand. (Z. Physik 82. 235—66. 83. 554. 1933. Berlin- 
Charlottenburg, Inst. f. theoret. Physik, Techn. Hochsch.) W o e c k e l .

J- Obinata und E. Schinid, uber die Delmung von Zinnkrystallen. Eine erneuto 
Unters. der Translation des weiBen Sn bestatigt zunachst die friiheren Angaben (vgl. 
Z. Physik 18 [1923]. 75 u. C. 1925. I I . 1580) iiber die beiden wichtigsten Translations- 
systemo ({ =  [001]; T  — {100} bzw-. {110}). Welcho der beiden Translationen eintritt, 
hangt von der Orientierung der Zugrichtung ab. In  seltenen Fallen wurde auch Trans
lation mit t =  [101] u. T  =  {101} bzw. {121} beobachtet. Die W erte fiir die krit. Schub- 
festigkeit der verschiedenen Translationssysteme liegen alle in derselben GróBenordnung. 
Ein einfacher Zusammenhang zwischen Gleitfahigkeit u. Belegungsdichte ist nicht 
erkennbar. Mit zunehmender Abgleitung steigt die Schubfestigkeit der beiden Haupt- 
translationssysteme nur wenig an in Ubereinstimmung dam it, daB fiir den Sn-Krystall 
20° bereits im Temp.-Gebiet starker Krystallerholung liegt. Die Verfestigung eines 
[101]-Systems erfolgt erheblich steiler, wodurch die Seltenheit dieser Translation 
bedingt sein durfte. Erhóhung der Vers.-Temp. bedingt in Ubereinstimmung m it
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Ergebnissen an anderen Metalłkrystallen eino nur geringe Abnahme der krit. Schub- 
spannung. Fiir das Bestehen eines Umwandlungspunktes des weiBen Sn bei erhóhten 
Tempp. wurde aus dem Verb. der Krystalle keinerlei Hinweis gefunden. (Z. Physik 
82. 224—34. 29/4. 1933. Berlin-Dahlem, Freiburg-Schweiz.) W o e c k e l .

H . RóM , Dia elastischen Eigenschaflen der Mischkrysłallreilien Au-Cu und Au-Pd 
und der Legierungen Cu3Pt, Cu3Pd und CuPd. In  Erganzung friiherer Mitt. (C. 1933.
I I . 985) wird iiber Messungen an einigen Mischkrystallreihen (in vielkrystalliner Form) 
berichtet. —  Fortsclireitendes Tempem, bei 203° lioB den Dehnungsmodul (E ) von 
CuAu  zunaehst waohsen, dąnn langsam sinken. Der E -Wert von Gu3A u  dagegen 
stieg anfangs schnell, dann langsainer auf den Endwert an (getempert bei 220°). Cu3Pl 
u. Cu3Pd zeigen denselben Uberstruktureffekt wie Cu3Au: grofieres E  im geordneten, 
kleineres im ungeordneten Zustand der Atome. Dasselbe gilt fiir den Torsionsmodul 
von Cu3P t. CuPd yerhalt sich elast. wie CuAu, d. h. ldeineres E  bei Uberstruktur, 
grofieres bei statist. Atonwerteilung. — Ferner wurde der spezif. elektr. Widerstand 
im System Au-Pd  bei 140, 100, 0, —-78,5 u. — 183° gemessen. Bei der Deutung dos 
Widerstandskonz.-Diagramms wurde das System m it S v e n sso n  oberhalb 35 Atom-% 
P d ais ein ternares aufgefaBt, bestehend aus Au, Pd im 1;S'0-Zustand u. Pd im IF-Zustand. 
Um in der Reiho Au-Pd event. doeh esistierende Verbb. naehzuweisen, wurden die 
Legierungen yerschiedenen therm. Behandlungen unterworfen. Die nachfolgenden 
Messungen bei Zimmertemp. ergaben in keinem Falle die fur eine metali. Verb. charak- 
terist. Widerstandsverminderung. — Dehnungs- u. Torsionsmodul im System Au-Pd 
weielien von der Mischungsregel nach hókeren W erten hin ab. — H-Aufnahme der Au-Pd- 
Legierungen fiihrt zu betraehtlieher Langenzunahme u. Verminderung der D. der 
Probestabe u. dam it zu einer Abnahme des Dehnungsmoduls. — Das Beflexions- 
vermogen der Au-Pd-Legierungen im sichtbaren Gebiet ais Funktion der Zus. zeigt 
einen ahnlichen Verlauf wio bei den Au-Ag-Legierungen (H. F r ic k ,  Diss. Freiburg 
i. Br., 1929). (Ann. Physik [5] 18. 155—68. 16/9. 1933. Marburg/Lahn, Physikal. 
Inst.) S k a lik s .

J. H. Coste, Oegenseilige Einwirkung von Ruflhaulchen und Ol. Beim Auffallen 
eines Oltropfens auf eine Rufisebieht auf Glas bildet sich, vom M ittelpunkt des Tropfens 
ausgehend, ein kreisformiges Muster, das im Innern aus konzentr. RuBstreifen besteht, 
nach auBen helle Flecken aufweist; am auBersten R and treten  ringfórmige Figuren auf. 
Das Muster bleibt auch nach Lsg. des óles in einem geeigneten Losungsm. bestehen. 
Die Unterschiede in den m it verschiedenen Olen u. organ. Verbb. erhaltenen Mustem 
werden beschrieben. Beim Auffallen des Tropfens wird Gasentw. beobachtet; dieses 
Gas ist offenbar an der RuBschicht adsorbiert, nicht im Ol gel., da auch frisch aus- 
gekochtes Ol das Muster liefert. Das Muster ist am besten bei 20—50-facher Vcr- 
grófierung zu sehen, aber auch m it bloBem Auge. (Naturę, London 131. 691. 13/5.1933. 
Tcddington.) __________________  R. K. M u l l e r .

Samuel Glaśstone, Recent advances in physical chemistry. 2 nd cd. London: Churchill
1933. (506 S.) 8°. 15 s. net.

[russ.] Boris Alexejewitsch Pawłów und W. K. Ssementschenko, Lehrbuch der Chemie.
5. erg. u. umgearb. Aufl. Moskau-Leningrad: Goschimtechisdat 1933. (496 S.)
Rbl. 4.50.

P. C. E. Meerum Terwogt, Scheikundige vraagstukken. 2e, yermeerd druck. Amsterdam:
H. J. Paris 1933. (51 S.) S°. fl. —.95.

W. Wilson, Theoretical physios. Vol. 2. Electromagnetism and optics: Maxwell - Lorentz.
London: Methuen 1933. (326 S.) 8°. 18s.net.

Aj. Atom struktur. R adiochem ie. Photochem ie.
D. Meksyn, Unbeslimmlheitsbeziehungen und das Volumen der Photonen. (Philos. 

Mag. J .  Sci. [7] 15. 592—601: Marz 1933. London.) S k a l ik s .
Jean J. Placinteanu, Theorelische Belrachlungen iiber den Aufbau der Neulronen, 

der •positiven Eleklronen und der Quanten. Die Existenz von negativen Prolonen. (Vgl. 
C. 1933. II . 1833.) Nach der Annahme des Vf. besteht ein Neutron aus einem Proton 
u. einem Elektron m it einer negativen kinet. Energie (positives Elektron nach D ira c ) .  
In  der yorliegenden Arbeit wird gezeigt, daB die Vorstellung yon C u r i e  u. J o l i o t  
(C. 1933. II . 2098), nach der ein Proton aus einem Neutron u. einem positiven Elektron 
bestehen soli, nur eine unm ittelbare Folgę der Theoric des Vf. ist. Es kann ferner an
genommen werden, daB ein y- Quant groBer Energie (mindestens 10° e V) sich in ein 
negatiyes u. ein positives Elektron aufspalten kann. Dagegen kann ein y -Quant estrem
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hoher Energie (mindestens 103 e V) in ein Proton u. in  ein negatives Proton zerfallen. 
Positives u. negatives Proton verhalten sieli wie positives u. negatives Elektron. Dieses 
negativo Proton ist experimentell noeh nicht nachgewiesen worden, wahrscheinlich 
wegen der sehr groBen erforderlichen Energie. (C. R. hebd. Sćances Aead. Sei. 197. 
549—52. 28/8. 1933. Paris.) G. Sch m id t .

Reinhold Fiirth, Einige Bemerkungen zum Problem der Neutronen und posilwen 
Eleklronen. Die vom Vf. aufgestellto Hypothese der elementaren Unscharfen (vgl.
C. 1929. II. 2634), die von der HElSENBERGschen Unseharferelation u. der E d d in g - 
TONschen Theoric des Elektrons ausgeht, gestattet eine Vorausberechnung der M. u. 
des Radius des Neutrons aus den universellen Konstanten wio W rkg.-Quantum, Licht- 
gesehwindigkeit u. Gravitationskonstante. Diese Berechnungen stimmen m it direkten 
Messungen vollkommen iiberein. Ferner kann durcli die Annahme des Vf. das Auf- 
treten von positivon Elektronen unm ittelbar verstanden werden. Gleichzeitig wird 
die Existenz von negativen Protonen vorausgesagt. Fiir die auBerordentlieh geringo 
Haufigkeit dieser Partikelsorten in den uns zuganglichen Gebieten wird ein einfacher 
Erklarungsvers. gegeben. (Z. Pkysik 85. 294—99. 14/9. 1933. Prag.) G. Sc h m id t .

Enrico Fermi und George E. Uhlenbeck, U ber die Wiederrereinigung ton  
Elektrcmen und Positronen. Die Bldg. eines Positronelektronpaares durch eine harte 
y-Strahlung ist ais ein photoelektr. Effekt gedeutet worden, wobei die Energie des 
absorbierenden y-(Juants ein Elektron von einem negativen Energiezustand in einen 
positiven uberfiihrt. Der umgekehrte ProzeB, die Wiedervereinigung eines Positrons 
u. eines Elektrons unter Emission von y-Strahlung liefert fiir die bei der Streuung 
harter y-Strahlung beobachtete Strahlung eine Erklarung. Dio gestreute Strahlung 
enthalt neben der n. COMPTON-Streuung 2 monochromat. Komponenten m it Energien 
von 0,5 u. 1,0-106 V. Bei dem Streuungsvorgang wird zuerst das primare y -Quant 
absorbiert, wodurch ein Elektronenpaar gebildet wird. Das Positron hoher Geschwin- 
digkeit verliert seine kinct. Energie durch ZusammenstóBe u. wird am Ende seines 
Weges durch einen der angefiihrten Prozesse zerstórt. Das Verhaltnis der Intensitaten 
ist gleich dem Verhaltnis der Wahrscheinliehkeiten fiir die beiden Prozesse. Das Wrkg.- 
Gebiet fur die Zerstórung des Positrons durch einen QuantenprozeB ist berechnet 
worden. Durch relativist. Korrektionen besteht die Moglichkeit, die urspriingliehe 
Erklarung der harten Komponento zu stiitzen. Es wird dabei angenommen, daB die 
Bldg. einer sehr harten Komponentę durch die Zerstórung des Positrons am Beginn 
der Bahn erfolgt. AuBerdem besteht die Wahrscheinlichkeit der Zerstórung durch 
2 Quantenprozesse, bevor das Positron seine kinet. Energio yerloren hat. Hierbei 
ist ein kontinuierliches Band oberhalb 0,5-106 V zu erwarten. (Physic. Rev. [2] 44. 
510—11. 15/9. 1933. University of Michigan.) G. Sch m id t .

H. R. Orane, C. C. Lauritsen und A. Soltan, Die kunstliche Erzeugung von 
Neulronen. In  der Arbeit der Vff. wird eine Apparatur zur Beschleunigung von He- 
Ionen bis zu 1 • 10° V beschrieben. Es wird beabsichtigt durch diese Anordnung eine 
starko kunstliche Quelle von Neutronen zu erhalten; auBerdem soli die Neutronen- 
erzeugung in einem Spannungsgebiet innerhalb 1 • 10® V untersucht werden. Um einen 
merklichen Effekt des Eindringens in  den Be-Kem zu erhalten, ist es erforderlich, 
bei einer Energie von 500000 V einen positiven Ionenstrom in der GroBenordnung 
von 10—100-10_ 6 Amp. herzustellen. Die benutzte A pparatur zur Beschleunigung 
der Ionen besteht aus 2 Porzellanyakuumrohren, dio ubereinander angeordnet sind. 
Ein magnet. Feld w ird zu dem Zwecke angebracht, um nicht zum Hauptbiindel 
gehórende Elektronen herauszubeugen. Zum Naehweis der Neutronen wird ein Quarz- 
fadenelektrometer benutzt. Die Innenwand der Kammer ist m it einer Paraffinschicht 
bedeckt; das Elektroskop ist von einem Pb-Zylinder von 5 cm Dicke umgeben, um 
die Róntgenstrahlung auszuschalten. Es wird angenommen, daB die Neutronen leicht 
die 5 cm Pb-Wand durehsetzen u. RuckstoB-H-Atome aus den Paraffinwanden aus- 
lósen. Vers.-Reihen wurden bei Spannungen von 600000 u. 975000 V m it einem 
positiven Ionenstrom von 10-10_6 Amp. ausgefuhrt. Dio Elektroskopentladung ais 
Funktion der Spannung wurde fiir eine Be-Schicht sowie fiir eine Messingschicht 
registriert, wobei sieh bei den Verss. m it der Be-Schicht ein bedeutend groBerer Effekt 
einstellte. Die Moglichkeit einer event. y-Strahlung bei dem Zerfall des Be wurde 
uberpriift. Die Ablenkung des Elektroskops m it der Be-Schicht war bei Entfernung 
des Paraffins aus dem Elektroskop nur um 20°/o groBer ais die Ablenkung m it der 
Messingschicht. Mit Paraffin in der Kammer betrug der Faktor 2 zwischen den Be- 
u. Messingbeobachtungen bei der gleichen Spannung. Daraus wird geschlossen, dafi
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boi einer event. vorhandeneny-Strahlung diese klein ist im Vergleich zu der Neutronen- 
strahlung. (Physio. Rev. [2] 44. 514. C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 197. 639—41. 
1933. California Inst. of Technology.) G. S c h m id t .

B. Venkatesachar und T. S. Subbaraya, Neutronen und magnetische Kern- 
momente. Der beobachtote Kernspin u. der Bau des haufigsten Isotops jedes Elementes 
kann in Ubereinstimmung m it der Erfahrung unter Zugrundelegung der folgenden 
Annahmen vorausgesagt werden. 1. DaB der Atomkern bis auf ein Proton im Falle 
der Kerno m it ungerader Ordnungszahl nur aus a-Teilchen u. Neutronen besteht.
I I .  DaB die Neutronen Spin- u. Bahnmoment besitzen u. wie die AuBenelektroncn 
in Schalen angeordnet sind. Darauf wird die Anzahl der a-Teilchen u. Neutronen fiir 
gerade bzw. ungerade Ordnungszahl bestimmt. Die Hypothese der Vff. wird an den 
bcobachteten magnet. Kernmomenten gepruft. U nter der weiteren Annahme, daB 
das Neutron dasselbe Verhaltnis von magnet. Spin- u. Bahnmoment wie das Elektron 
besitzt, kann das aus einer gegebenen Reihe Yon Neutronen l- u. s-Werten sich ergebende 
magnet. Moment in Einheiten des magnet. Moments des Neutrons m it Hilfe der L a n d e -  
schen j-Formel bcrechnet werden. Fiir den Fali der Elemente m it gerader Ordnungs
zahl stim m t das Verhaltnis der berechneten magnet. Momente m it dem bcobachteten 
Verhaltnis iiberein. Es zeigt sich, daB das magnet. Moment eines Neutrons halb so 
groB wio das Protonenmoment ist. Anschliefiend werden die Kerno m it ungerader 
Ordnungszahl untersucht, u. dereń gesamtes magnet. Moment berechnet. Es findet 
sich hierbei eine gute D bereinstimmung m it den von G o u d s m i t  aus Feinstruktur- 
daten abgeleiteten Werten. Die groBen magnet. Kernmomente des L i u. Tl konnten 
n icht gedeutet worden. (Z. Physik 85. 264—67. 4/9. 1933. Bangalore.) G. S c h m id t.

H. S. Allen, Neutronen und Prołonen in Aiomkemen. Nach H e is e n b e r g  ist 
der K ern eines Atoms aus n-Neutronen u. p-Protonen zusammengesetzt, wobei das 
Neutron ais ein Elementarbestandtoil aufgefaBt wird. Dio Zahl der Protonen ist gleich 
dor Kernladungszahl u. ident. m it der M oSELEY schen Zahl. Das At.-Gew. ist die 
Summo yon n  u. p. Nach dieser Darst. ist der He-Kem  aus 2 Protonen u. 2 Neutronen 
zusammengesetzt. F iir don Zerfall eines radioakt. Kerns wird das Verhaltnis von 
n : p ais bestimmend angenommen. In  der angefuhrten Tabelle werden die Werte 
fiir p  u. n  u. das At.-Gew. fiir H  u. die Elemento sowie ihrer Isotopen in den beiden 
ersten kurzeń Perioden am Anfang des period. Systems behandelt. Dabei werden 
dio haufigsten Isotopen besonders gekennzeichnet. In  der ersten Gruppe folgen auf 
H o m it seinem einzigen Isotop 3 Elemente Li, B e u. B , fiir welche die haufigsten 
Isotopen n  =  p  +  1 sind. Dann folgen 3 Elemente C, N  u. O, fiir die die Be- 
dingung dor Haufigkeit durch n — p  erfiillt ist. (Naturę, London 132- 322. 26/8. 
1933.) G. Sc h m id t .

William D. Harkins, David M. Gans und Henry W. Newson, Die Zertriimmerung 
leichter Alomheme durch das Einfangen schndler Neutronen. In  Fortsetzung friiherer 
Vorss. iiber die Zortriimmerung von Ne-Kerncn (C. 1933. I I . 2369) werden Untcrss. 
in C2H , angestellt. Hierbei werden 3 Zertriimmerungen auf 3200 Aufnahmen orhalten. 
U nter der Annahme, daB C durch Einfangen des Neutrons zerfiillt, besteht folgendc 
R k .: C12 +  N 1 — y  C13— y  Be9 +  He4. Dabei t r i t t  ein Massenverlust ein, der 
6,9' 106 e V aquivalent ist. Diese Energie entspricht einer Geschwindigkeit von
3,6-10° cm pro Sek. Demnach sollten nur Neutronen m it einer Geschwindigkeit, die 
groBer ist ais diese, fiir die Zertriimmerung von Cla wirksam sein. Allgemein wird 
gefunden, daB boi Zertriimmerungen m it Einfangen eines Neutrons die kinet. Energie 
fast immer abnimmt, in einigen Fallen erhalten bleibt, aber in keinem Falle zunimmt. 
W eiterhin kann angenommen werden, daB die Neutronen in den Sternen durch die 
Atomkerne gestreut werden u . so teilnehmen an der Temp.-Verteilung der Geschwindig- 
keiten der A tom e. Die Minimalonergie des Neutrons fiir die Z ertriim m erung  von Is 
ergibt sich zu 1,9-10° e V. Eine Energie von l,9 '1 0 6 eV  entspricht einer mittleren 
Temp. in der GroBenordnung von (1010)0, aber d a  bei (108)0 boreits eine betrachtliche An
zahl von Neutronen diese Energie besitzt u. eine kleinere Anzahl sogar schon bei (10 ) , 
liegt die Annahme nahe, daB N-Korne dureh diesen ProzeB in den Sternen zertriimmert 
werden. (Naturę, London 132. 358. 2/9. 1933.) G. Sc h m id t .

W. F. Libby, Die Stabililat des Berylliums. Das Ziel der yorliegenden Arbeit 
bestand in dem Naehweis einer Teilchenstrahlung aus Be, wobei die Neutronenstrahiung 
nicht beriicksichtigt wurde. Dio Verss. wurden m it GEIGER-MULLER-Zahlrohrcn 
ausgefiihrt; die Z&hlrohrdrucke lagen um 2 cm Hg, das Spannungsgebiet zwischen 
1000 u. 1300 V. Insgesamt wurden 3 Yerechiedono Be-Probcn benutzt. Alle ergaben
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Aktiyitaten innerhalb 30°/o der insgesamt em ittierten Toilchen eines Mittelwertes 
vor der Reinigung. E in  Absohirmungsvers. m it einer Be-Probe jedooh zeigte, daB 
16°/o 0>08 mm Al durchliefen, wodureh die Móglichkeit einer alleinigen a-Strahlung 
ausgesehaltet -wurde. Nachtragliehe Reinigung einer der Be-Praparate lieferte 0,034 Mol., 
was sich auf einer Glasoberflache ais Mischung yon BeO, BeCl2 u. Be(N03)2 nieder- 
schlug. Die Reinigung des Be bestand in der Auflsg. in W. m it P b(N 03)2, Sattigung 
mit H 2S, Filterung, Hinzufiigung yon Ba(N 03)2- u. (NH4)2C20 4-Lsg. Filterung, 
Titrierung m it N a2SO,,-Lsg., um  das restliche Ba++ zu entfernen. F ur die kleinsto 
mógliche Halbwertszeit yon Be wird in bezug auf die Emission von einzehien Teilchen 
der W ert von 2-1016 Jahren angegeben. (Physic. Rey. [2] 44. 512—13. 15/9. 1933. 
Berkeley, Californien.) G. Sc h m id t .

J. Barnóthy, Bemerkungen zur Alomzerlriimmerung durcli Ultrastrahlung. In  der 
Arbeit des Vf. wird yersucht, die MeBergebnisse iiber die sogenannten I I O FFM ANN schen 
StóBe (ygl. St e in k e  u. Sc h in l e r , C. 1932. II . 13828) bei der Best. der U ltrastrahlung 
theoret. zu erfassen. Die beobachteten IonisationsstóBe kónnen durch folgende Arten 
von Korpuskeln yerursacht werden. 1. Elektronen. Die in Betracht kommenden 
Elektronen von nabezu Lichtgeschwindigkeit besitzen eine spezif. Ionisation yon 
40—45 Ionen pro cm, wahrend die spezif. Gesamtionisation der primaren Elektronen 
135 Ionen pro cm betragt. Die spezif. Gesamtionisation der Sekundarelektronen wird 
zwisehen diesen beiden W erten liegen. F ur das Zustandekommen der haufigsten 
beobachteten StoBe muB ein gleichzeitiger Dureligang von 110 Elektronen nebst 
Sokundarteilchen angenommen werden. 2. Protonen. Aus energet. Betrachtungen 
wird gesclilossen, daB im Palle von Protonen fiir das Zustandekommen der haufigsten 
StoBe unter optimalen Bedingungen mindestens 4 Protonen oder 1 a-Teilclien, fur 
die groBten StoBe mindestens 40 Protonen oder 10 a-Teilehen benotigt werden. 
Weiterhin fuhrt die Diskussion der HoFFMANNSchen StoBe zu dem Ergebnis, daB 
der StoBąuerschnitt fur Protonen allein aus der MoLLERsclien Formel berechnet 
mit den experimentellen Ergebnissen nicht in Einklang zu bringen ist. U nter Benutzung 
oines hypothet. Kernmodells, nach dem der Kern aus a-Teilcben in dichtester Kugel- 
packung zusammengesetzt ist, u. dabei einen um 21/2- GróBenordnungen kleineren 
Radius hat ais der quantenmechan. bereehnete Kernradius, folgt, daB die haufigsten 
StóBe yon 3—4 a-Teilchen bzw. von 12—16 Protonen, die groBten StoBe durch den 
gleichzeitigen Durchgang samtlieher a-Teilchen bzw. Protonen eines Kerns des Wand- 
materials yerursacht werden. (Z. Physik 85. 201—09. 4/9. 1933. Budapest,
Univ.) G. Sch m id t .

E. G. Steinke, Bemerkungen zur rorstehenden Arbeit des Herrn J . Barnóthy iiber 
Atonizertrummerung durcli Ultrastrahlung. Es -wird auf neue MeBergebnisse hingewiesen, 
die die BARNÓTHYsehen Betrachtungen (ygl. yorst. Ref.) teilweise stiitzen, teilweise 
sich aber aueh nicht m it ihnen yereinen lassen. So ergeben z. B. 1. die m it wesentlich 
gróBeren Kammern durchgefiihrten Bcobachtungen entsprechend der Oberflache 
grSBere StoBhaufigkeit u. entsprechend der Kammerhóhe gróBere Ionenmengen 
pro StoB. II . Dio Haufigkeitsyerteilung der yerschiedenen StoBgróBen zeigt aueh 
bei den jetzigen Kammern ein ausgesproehenes Maximum u. einen langsamen Abfall 
nach gróBeren, einen steilen nach kleineren StoBgróBen hin. I II . Zur Deutung der 
groBeren gefundenen StóBe ist das plótzliche Durehgehen yon mehreren 100 Protonen 
auf einmal erforderlich. Es miissen deshalb mehrere Pb-Kerne gleichzeitig zerfallen 
oder noch hóher geladene Atomtrummer wirksam sein. Zur Erklarung der haufigsten 
StoBgróBen geniigt dagegen das gleichzeitige Durehgehen yon etwa 40 Protonen.
IV. Bei der Zertrummerung yerschiedener Materialien sind im Gegensatz zu der Er- 
wartung bei leichteren Elementen gróBere mittlero StoBgróBen erhalten worden ais 
bei den schwereren. V. Die StoBhaufigkeit bei yerschiedenen Materialien geht nicht 
emdeutig m it der Atomkemdichte oder der Protonendichte des Materials, aueh nicht 
proportional der in dem Materiał absorbierten gesamten Ultrastrahlung. (Z. Physik 85. 
210—11. 4/ 9. 1933. Kónigsberg, Physikal. Inst.) G. Sch m id t .

Benedict Cassen, Vber die Natur der Hóhenslrahlengruppen. Die Behandlung 
des positiy-negatiyen Elektronenpaares, das sich aus der Ionisation der vervoll- 
standigten Elektronenschalen negatiyer Energie um einen positiven Kern gebildet 
hat, kann nicht die Gruppenbldg. der Hóhenstrahlen erklaren. Die Gruppen kónnen 
nicht ein direkter sekundarer Effekt der Bldg. eines einfachen Paares sein, wobei eine 
auBerordentlich groBe Wahrscheirilichkeit der Bldg. neuer Paare durch Elektronen 
aus dem urspriłnglichen Paar besteht. Die Yerss. von R ossi (C. 1933. I I .  1836)
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kaben angezeigt, daB ein Sekundarteilohen innerhalb einer sehr kurzeń Beich- 
weite in Pb den gróBten Teil seiner Energie durch Gruppenbldg. verliert. Die 
Gruppenbldg. findet eine Erklarung, wenn die Sekundarteilchen ais Protonen sehr 
hoher Energie oder ais schwerere Kerne angenommen werden. Es wird gezeigt, daB 
ein Proton m it weniger Energie ais 2-109 eV keine Gruppen erzeugen kann. Ein 
Elektron m it einer Energie, die etwas hóher ais 1 • 108 cV ist, kann einen sehr groBen 
Wrkg.-Kadius zur Paarbldg. beim ZusammenstoB m it einem K ern haben. Diese 
Annahme wird in der Wilsonkammer gepriift, indem Elektronen m it Energien von
1—2 • 10® V auf dunne Metallschichten auftreffen. Im  Gegensatz zum Elektron ver- 
liert der Kern nur einen relativ geringen Betrag seiner Energie bei einer Paarbldg. 
so daB vielc Paare erzeugt werden konnen, bevor dio Gesehwindigkeit des Kerna zu 
gering wird. Die Bldg. von positiven Kernen sebr hoher Energie aus einem durch- 
dringenden Prim arstrahl kann durch die photoelektr. Auslosung von Teilen schwerer 
Kerne hervorgerufen sein. Andernfalls konnen auch Teile von diesen Kernen mit 
groBer Energie ausgesandt werden durch Neutronen, die den aufbauenden Teil der 
primaren Strahlung bilden. (Physic. Eev. [2] 44 . 513. 15/9. 1933. California, Inst. 
of Technology.) G. S c h m id t .

W. Kolhorster und L. Tuwin, Das Oesetz der geraden Linie bei Hólienstrahlungs- 
koinzidenzen und seine experimenlelle Gultigkeit. Die StoBzahl eines Zahlrohres hangt 
nach der T u w iM sc h e n  Zahlrohrtbeorie vom Quadrat des Sinus des Neigungswinkels 
der Zahlrohrachse zur Vertikalen linear ab. Dieses Gesetz wird allgemein fiir Koin- 
zidenzen u. EinzelstijBe thcoret. abgeleitet. Durch Koinzidenzmessungen wird dieses 
Gesetz fiir jede der 3 Hauptlagen der benutzten Anordnung experimentell bei Hohen- 
strahlungskoinzidenzen nachgewiesen. Die Abweichungen betragen in Meereshoho 
rund 2°/0 fiir Messungen hinter 10 cm Pb, 4°/0 fiir die frei aufgestellte Apparatur. 
(Z. Physik 84 . 629—36. 12/8. 1933. Potsdam  u. Paris.) G. S c h m id t .

S. A. Korff, Die azimuthale Asymmelrie der Hohenstrahlung. In  Analogie zu den 
Breitenkurven der durch die Hohenstrahlung hervorgerufenen Ionisation in geometr. 
Breiten von 40—45° wird die azimuthale Asymmetrie der Hohenstrahlung in diesem 
Gebiet untersucht. Die Beobachtungen werden in 4 verschiedenen Hohen ausgefiihrt, 
u. zwar von 280 m bis zu 3700 m. Die Beobachtungsorte lagen in geometr. Breiten 
von 41— 43°. Ais MeBinstrumente werden G EIG ER -Zahler u. ein Stromkreis zur 
autom at. Aufzeichnung koinzidierender Entladungen benutzt. Die Anordnung konnto 
um eine vertikale Achse gedreht werden n . die Ablesungen wurden abwechselnd in 
Ost- u. W estrichtung ausgefiihrt. Die Anzahl der Ausschlage in Ost- u. Westrichtung 
war innerhalb des experimentellen Fehlers von etwa 3°/0 einander gleich. Bei 
geringeren Hóhen lieferten die statist. Schwankungen im a llgem einen einen t)bersckuB 
in Ostrichtung ebenso wio in Westrichtung. Dieses Ergebnis kann auf Grund der 
Theorie von E p s t e i n - L e m a 1 t r e - V a l l a r t a  erklart werden. (Physic. Bev. [2] 44. 
515. 15/9.1933.) G. S c h m id t .

W. Messerschmidt, Ober Schwankungsmessungen der Ullraslrahlung. II. (I. vgl.
0. 1 9 3 2 . II. 3834.) F ur die Schwankungen zweiter A rt der Ultrastrahlung wird vom 
Vf. angenommen, daB der Grund dieser Schwankungen im ird. Geschehen zu suchen 
ist. Die Schwankungen werden an H and friiherer Beobachtungen besprochen. Einige 
langere MeBreihen aus dem Jahre 1931 m it geóffnetem Panzer, m it 10 u. 20 cm starken 
Pb-Filtern, wurden zu taglichen Mittelwerten zusammengefafit, nachdem sie nach dem 
m ittleren Barometereffekt auf gleichen Barom eterstand korregiert worden waren. 
W erden die taglichen Mittelwerte fortlaufend aufgetragen, so streuen die Punktc 
tatsachlich nicht willkiirlich um den Mittelwert, sondern zeigen des ófteren Ab
weichungen, die sich iiber mehrere Tage erstrecken. Die unter verschiedenen \'ers.- 
Bedingimgen ausgefiihrten Messungen der Strahlungsintensitat lassen es fiir angebracht 
erscheinen, die Schwankungen zweiter A rt m it denen der H orizontalkom ponente  des 
Erdmagnetismus zu vergleichen. Gerade dem Minimum in der Strahlung entspricht 
ein Maximum in der erdmagnet. Feldstarke. Zusammenfassend geht aus allen in 
dieser Richtung ausgefiihrten Beobachtungen hervor, daB sich wahrscheinlich am 
gleichen Beobachtungsorte in Meereshóhe die Schwankungen der erdm agnet. Feld
starke in der U ltrastrahlung bis zu einer Absorberdicke von 10 cm Pb ncben Ab
weichungen vom mittleren Barometereffekt, die durch dynam. Vorgange in der Atmo- 
sphare bedingt sind, bemerkbar machen. (Z. Physik 85- 332—35. 14/9. 1933. Halle, 
U niT .) G. Sc h m id t .
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Arne Sandstrom, Ein Rónlgenspektromeler fiir  Hochmkuum, mit Konkavkrystall 
nach Johann. I. Mitfc. E in Róntgenspektrograph fur Hochvakuum m it Fokussierung 
nach der Metkode von J ohann  (C. 1931. I I . 1028) wird beschrieben. E r wurde so 
eingericktet, daC ohne Bewegung der Teile wahrend der Exponierungen Aufnahmen 
iiber groBe Spektralgebietc gesfcattet werden. Der EinfluB der geometr. bedingten 
Linienverbreiterungen auf die Intensitatsverteilung wird kurz diskutiert. Einige Er- 
gebnisse bei Emissions- u. Absorptionsspektren (Photometerkurven) werden mitgetoilt. 
Das benutzte Photometer von Backlin  (C. 1927. II. 1737), dessen Optik umgebaut 
wurde, wird auf seino Anwendbarkeit gepriift. (Z. Physik 84. 541—56. 12/8. 1933. 
Uppsala, Pbysikal. Inst. d. Univ.) Sk a l ik s .

J. C. Hudson und H. G. Vogt, K-Serienspektrum von Wolfram. Das WK- 
Spektrum wurde photograph. untersucht. Fokussierungsanordnung nach B ragg m it 
Calcitkrystall. Entfernung von der Spektrometerachse zur photograph. P la tte  rund 
6 m. Der reflektierte Rontgenstrahl wird durch eine eyakuierbare Stahlrohre gefiihrt. 
Fiir die Berechnung der Wellenlangen wird oc2 =  0,21341 u. a1 =  0,20860 A an- 
genommen (Duane  u. Stenstrom , Proc. N at. Acad. Sci., U. S. A. 6 [1920]. 477); 
dann ergibt sich j92 =  0,18477, =  0,18397,y2 =  0,17917,7! =  0,17899, <5 =  0,17803 A.
(Proc. Nat. Acad. Sci., U. S. A. 19. 444—48. April 1933. H aryard Univ., Res. Lab. 
of Physics.) Sk a l ik s .

Herbert Claesson, Schwache Linien des L-Spektrums bei 79 A u  und 74 W. Vor- 
laufige Mitt. Durch Verwendung der CAUCHOlSschen Fokussierungsmethode sind in 
den i-Spektren yon Au u. W  einige schwache Linien aufgenommen worden. Die friiher 
nicht beobachteten Obergange i , —jNrlv u. L n—iV, „ u. Linien, die bei anderen Elcmenten 
yorkommen, sind auch bei Au u. W erhalton worden. Ferner wurden neue Funkenlinien 
bei Au gemessen. (Z. Physik 85. 231— 39. 4/9. 1933. Uppsala, Physikal. Inst. d. 
Univ.) ' " Sk a l ik s .

Reginald J. Stephenson, Die Fluorescenzausbeute vom L ]n-Niveau des Urans. 
Die Fluorescenzausbeute (Verhaltnis der Gesamtzahl im L IU-Niveau absorbierter 
Quanten zur Anzahl aus dem L ni-Niveau em ittierter Quanten) wurde nach der Methode 
von Compton bestimm t (vgl. C. 1930. I. 2209); der W ert 0,67 wurde gefunden. Zur 
Erregung der U L nl-Fluorescenz diente Mo/śT-Fluorescenzstrahlung, die ihrerseits durch 
die Strahlung einer Rh-Róhre angeregt wurde. Die relatiye In tensitat der a- im Ver- 
gleieh mit der /9-Linie des Mo/^-Fluorescenzspektrums %vurde gemessen u. iiberein- 
stimmend m it dem W ert des charakterist. Spektrums gefunden. Dieselbe t)berein- 
stimmung von Fluorescenz- u. charakterist. Spektrum ist aueh beim Intensitatsyerhaltnis 
«//3 der yom U L IU-Niveau herriihrenden Linien yorhanden. Die i,,,-A bsorptions- 
diskontinuitat wurde zu 2,27 bestimmt. (Physic. Rev. [2] 43. 527—33. 1/4. 1933. Univ. 
of Chicago, Ryerson Physical Lab.) Sk a l ik s .

M. Siegbahn, Untersuchungen im  eztremen XJllraviolett und im Gebiet der sehr 
weichen Rontgenstrahlen. Es wird ein yorlaufiger Bericht iiber einige wahrend des letzten 
Jahres in Uppsala durchgefiihrte Arbeiten gegeben. — Fortschritte in der H erst. u. 
Anwendung yon Konkaygittern werden kurz beschrieben. Ferner Notizen iiber Absolut- 
messung von Wellenlangen u. iiber S truktur von Róntgenlinien. In  letzter Zeit sind 
die Spektren von Se, Br, Rb, Sr, Zr, Mo, Rh, Ag  u. Sn  im  Gebiet yon 20—250 A unter- 
sucht worden, wobei zahlreiche bisher unbekannte Linien gefunden wurden. Die stiirkste 
Linie entspricht M v—N nl (oder M lv—N n ); Wellenlangen fiir. Sr, Rb, B r u. Se: 109, 
128, 193 u. 230 A. — Fiir die Unters. der Róntgenabsorptionsspektren im sehr weichen 
Gebiet yerwendet Vf. an Stelle des sehr schwachen kontinuierlichen Rontgenspektrums 
opt. Funkenspektren yon Elementen, die linienreiche Spektren liefern (z. B. Cu). (Proc. 
physic. Soc. 45 . 689— 98. 1/9. 1933.) S k a l i k s .

W. A. Wood, Gitterstorung und Faserslruktur in  Melałłen. Nach den Ergebnissen 
der yorhergehenden Arbeit (C. 1932. II . 3955) kommen in denM etallen, die durch 
Kaltbearbeitung erzeugte Faserstruktur aufweisen, zugleich auch Gitterstorungen yor. 
Neue Verss. haben gezeigt, daB bei Temp.-Erhóhung die G itterstorung friiher ver- 
sehwindet ais die Faserstruktur. Der intermediare Zustand m it noch yorhandener 
Faserstruktur aber beroits yerschwundener Gitterstorung laBt sich bei langsamer Ab- 
kuhlung aufrecht erhalten. Die aus diesen Ergebnissen zu ziehenden Folgerungen werden 
bosprochen. (Naturę, London 132. 352. 2/9. 1933. Teddington, Middlesex, The National 
Physical Lab.) Sk a l ik s .

W. A. Wood, Die Wirkung von Gitterstorung und feinem K om  au f die Róntgen- 
spektren von Metallen. Es wird der Vers. gemacht, die Wrkgg. der KomgróBe u. der
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Gitterstórungen auf das Rontgenspektrum oines Metalls zu trcnnen, u. es wird eine 
Methode angegeben, um den proportionalen Anteil eines jeden Faktora an der Ver- 
breiterung der Interferenzlinien zu berecknen. Die Ergebnisse werden auf galvan. 
niedergeschlagenes N i  angewandt (Fe -STa-Strahlung, Kameraradius 0,5 cm). Die er- 
haltenen Aufnahmen zeigen, daB beide Faktoren in Rechnung gesetzt werden miissen, 
um die Linienbreite zu erklaren. (Philos. Mag. J .  Sci. [7] 15. 553—62. Marz 1933.) S kal.

Guunar Rosenhall, Die Abliangigkeit der Gitterkonstante von der Wasserstoff- 
konzentration im  System Palladium-Wasscrstoff. Die bislierigen Untersa. lieferten 
nieht durchweg ubcreinstimmend© Ergebnisse, daher lmt Vf. neue rontgenograpb. 
Messungen m it gleiehzeitiger genauer Best. der H-Konz. durchgefiihrt. Proben aus 
physikal. reinstem Pd-Blecli (H e r a e u s ). Elektrolyt: n-H 2S 0 4 bzw. n-KOH.
0,030 Amp./qcm. Aufnahmen in  2 gleichen Fokussierungskameras naeh Phragm en 
(Unsicherheit etwa 0,001—0,002 A). F ur die H-Best. durch Erhitzen auf 600° wurde 
ein hochvakuumdichter App. ganz aus Glas gebaut. Fehler der Messung etwa ±0,005 H/ 
Pd (entspricht der rontgenograpb. Genauigkeit). —  In  tlbereinstimmung m it Rcsul- 
ta ten  friiherer Autoren zeigen die Aufnahmen, daB das System eine Mischungsliicke 
aufweist. Untere Grenze der H-reicheren Phase: 0,64 H /Pd. Durch Estrapolieren 
erhaltene G itterkonstante des hypothet. PdH: 4,11 A. Fur dio atochiometr. Zus. 
Pd2f l  ergibt sich extrapolator. dor W ert 3,985 A. (Ann. Physik [5] 18. 150—54. 1G/9. 
1933. Stockholm, Physikal. Inst. d. Techn. Hochsch.) S k a l ik s .

F. Halla, H. Nowotny und H. Tompa, Bdntgenographische Untersuchungen im
System (Zn, Cd)-Sb. I I .  (I. vgl. C. 1930. I . 2154.) Die in I. (1. c.) wiedergegebenen 
Interferenzen einer instabil ausgefallenen Probe der Zus. Cd3Sbz lassen sich mit einor 
monoklinen ąuadrat. Form indizieren: a =  7,20, 6 =  13,51, c =  6,16 A; fi =  100° 14';
V — 590 A3. D. 6,727. 4 Moll. im Elementarkorper. Die Substanz zeigt dieselbe
D.-Anomalie wie Zn3Sb2 (vgl. unten). — ZnSb: Durch Zusammenschmelzen yon Zn 
u. Sb im riehtigen Yerhaltnis wurde eine sehr feinkrystalline, spróde M. erhalten, dereń 
Pulyerdiagramm sich an H and der entsprechenden Aufnahme von CdSb (vgl. I., 1. c.), 
ais m it diesem isomorph, indizieren lieB. Kantenlangen des rhomb. Elementarkórpers: 
a =  6,17, b =  8,27, c =  3,94 A. 4 Moll. im Elementarkorper. — Zn3Sb2: Die Krystalle 
erwiesen sich ais Pseudomorphosen; die prim. abgeschiedene Phase ist weitgebend 
in Zn u. ZnSb zerfallen, was durch die D.-Anderung naehgewiesen wird, die die Legierung 
beim Tempern u. Pulvern zeigt. tlbe r die S tm ktur der prim. gebildeten Phase laCt 
sich nichts aussagen. (Z. anorg. allg. Chem. 214. 196—200. 19/9. 1933. Wien, Inst. f. 
physikal. Chemie d. Techn. Hochsch.) S k a l ik s .

G. I . Finch und A. G. Quarrell, Krystallslmktur und Orientierung in diinnen 
Filmen. Diinne Filme von A l auf P t, yon ZnO  auf Zn u. yon MgO auf Mg zeigen abnorme 
K rystallstrukturen. Das sonst flachenzentriert-kub. Al (a =  4,05 A) wird flachen- 
zentriort te tragonal m it a — 3,90 u. c =  4,02 A, wenn es in  genugend diinner Schicht 
auf P t (a =  3,91 A) niedergeschlagen wird. In  den Basisdimensionen wird also Al 
pseudomorph m it P t. Ahnlich ist es bei ZnO auf Zn. Die Basisdimensionen yon ZnO 
werden gleich denen yon Zn, dafiir wachst die Hauptachse des ZnO von 5,178 auf 6,873 ±
0.002 A. — Fiir die Unters. der Orientierung diinner Filme m it Rontgenstraklen u. mit
Elektronen ist zu beaehten, daB die m it Rontgenstrahlen erhaltenen Ergebnisse (Auf- 
spaltung der Ringe usw.) nieht ohne weiteres auch m it Elektronenstrahlen zu erwarten 
sind, weil diese nur eino begrenzte Eindringungstiefe haben. Es kijnnen dadurch ganz 
anomale Intensitatsverhaltnisse entstehen. — Ein Beugungsbild (durchtretende Elek
tronen) von teilweise oxydiertem Zn ist abgebildet, das naeh der Basis pseudomorphes 
ZnO enthielt. H ier sind zahlreiche Beugungsringe, die m it n. ZnO sonst auftreten, 
ganz schwach oder ausgeloscht, dafiir sind andere Ringe yerstarkt. Femer ist ein Dia- 
gramm derselben Substanz wiedergegeben, die aber gedehnt wurde. Hier ist eine Auf- 
spaltung der Interferenzen zu beobachten. (Naturę, London 131. 877. 17/6. 193.1. 
Ijondon, Im p. College of Sci. and Technol.) S k a l ik s .

R. Fricke und P. Ackermann, Thermische und róntgenographische Charakteri- 
sierung von Gitterstórungen beim Zinkoxyd. Ausfiihrliehe Mitt. iiber die C. 1933. H. 1140 
referierte Arbeit. (Z. anorg. allg . Chem. 214. 177—88. 19/9. 1933. Greifswald, Chem. 
Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

M. Y. Colby und Sidon Harris, Wirkung des Alzens au f die relativen Intensitaten 
der Komponenten doppelter Laueflecke eines Quarzkrystalls. Vff. haben einen EinfluU ucr 
piezoelektr. Schwingungen auf die B r AGG -Reflexion nachweisen kónnen (C. 19<io.
1. 3414), der von Cork  nieht gefunden wurde. Mit demselben Kjystall wurden nun
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LAUE-Aufnahmen gemacht; die eine Flachę des Krystalls war poliert, die andere geatzt. 
Der ruhende K rystall lieferte doppelte LAUE-Fleeke in der Nahe des Primiirstrahls. 
Und zwar war die innere Komponente schwiicher, wenn die geatzte Flachę dem photo- 
graph. Film zugekehrt war; dagegen war dio innere Komponente intensiver, wenn die 
geatzte Flachę der Rontgenróhre zugewandt war. Piezoelektr. Schwingung in  Richtung 
der Langserstreekung des K rystalls hatte  keinen EinfluB auf die Intensitatsverhaltnisse. 
(Physic. Rev. [2] 43. 562—63. 1/4. 1933. Univ. of Texas, Dept. of Physics.) Sk a l ik s .

* Gustav Wagner und Ludwig Lippert, Notiz iiber die Feslstellung des NaCl- 
Gitters bei CsCl. Vorl. Mitt. Vff. haben in einer Heizkammer bei 450 ±  5° das Um- 
klappen des raumzentriorten Gitters von CsCl in das flachenzentrierte rontgenograph. 
festgestellt. Die Gitterkonstante des NaCl-Typus dicht oberhalb des Umwandlungs- 
punktes bei 456 ±  5° betragt 7,10 A. (Z. physik. Chem. Abt. B. 21. 471. Jun i 1933. 
Wurzburg, Chem. Inst. d. Univ.) SKALIKS.

Paoio Gallitelli, Untersuchung iiber das Halbhydrat des Galciumsulfats und iiber 
den loslichen Anhydrit. Um die weitgehenden Meinungsyerschiedenheiten uber die 
Krystallform des Gipshalbhydrates u. des 1. Anhydrits zu klaren, wurde eine um- 
fassende krystallograpli. u. rontgenograph. Unters. dieser Stoffe imternommen. Nach 
den bisherigen Messungen hielt man das H albhydrat fur hexagonal, rhomb. u. auch 
monoklin. Die nach der Methode von v a n ' t  H o f f  bergestellten Einkrystallchen 
erlaubten eine eindeutige Zuordnung zum nionoklinen Krystallsystem. Das Aehsen- 
verhaltnis a : b : c  ist 1,7438:1:1,8515, (3 =  90° 36'. Dor Habitus ist ausgesprochen 
pseudotrigonal, wobei die c-Aehse ais pseudotrigonale Aclise auftritt. Die gemeinsam 
mit W- Biissem durchgefiihrte Strukturanalyse ergab einen monoklinen Elementar- 
korper mit den Achsen a — 11,94, b — 6,83 u. c =  12,70 u. 12 Mol,. CaSO.,-0,5 H 20 . 
Die wahre Raumgruppe ist C23 u. die Pseudoraumgruppe D 34 bzw. Ź>36. Dio Struktur 
ist charakterisiert durch in der c-Richtung fortsehreitende CaS04-Ketten, die derart 
miteinander Yerkniipft sind, daB zwisehen ihnen parallel m it der c-Achse verlaufende 
Hohlkanale frei bleiben. In  diesen Kanalen sitzt das W., wobei entsprechend der 
stochiometr. Formel eine H 20-Mol. zwei Ca-Atomen zugeordnet ist. Der durch Ent- 
wasserung aus dem H albhydrat hergestellte 1. A nhydrit weist im  wcsentlichen, von 
kleinen Gitterschrumpfungen abgesehen, die gleiche S truktur auf, wie das H alb
hydrat selbst. Die S trukturerhaltung bei der Entwasserung u. der leichte Ein- u. 
Ausbau des W. wird durch dio Hohlkanale der S truktur yerstandlich gemacht. (Perio- 
dico Mineralogia 4. 1—42. Jan . 1933. Modena. Sep.) SCHUSTERIUS.

G. Badtker-Nsess und O. Hassel, Gitterdimensionen und Alomabstande Werner- 
scher Einlagerungsverbindungen, welche mit Fluoritstruktur krystallisieren. Die C. 1933.
I. 3404 referierten Unterss. sind auf Salze m it den Kationen Mn(NH3)62+, Fe(NH3)„2+, 
Mg(NH3)02+, Zn(NH3)02+ u. Cd(NH3)„2+ ausgedehnt worden. Die in nachstehender 
Tabelle aufgofuhrton Verbb. haben samtlieh die erwartete F luoritstruktur:

Mu Fe M g Zu Cd

Chlorid . .
Bromid . .
Jodid . .
Perelilorat ,

a) G itterkonatanten:
10,198 10,148 10,158 --
10,51, 10,468 10,46s --
11,03- 10,96, 10,978 10,96, 11,04,
11,57, 11,517 11)53, 11,58,

b) W irkungsradien der Ionen Me(NH3)02+:
II 2,65 | 2,63 | 2,63 | -  | -

Dio Unters. der Chloride u. Bromide der Zn- u. Mg-Komplexe ist noch nicht ab- 
geschlossen. Die Darst. des Zn(NH3)6(C104)2 gelang nicht olino weiteres, dafiir wurde 
Zn(NH3)1(0104)2 untersucht: a =  10,25o A. Ferner wurden die G itterkonstanten 
folgender Salze bestimmt: C,o(iV^3)0(P Ą )2, a =  11,942 A; C'o(AT/ / 3)0(P J’c)3, a  =  11,670 A; 
Â t(AriZ’3)0(PF^j,, a =  11,912 A. Die Ergebnisse der Ausmessung der Filme sind in 
Tabellen wiedorgegeben; kurz besehrieben wird die Darst. der Praparate. (Norske 
Vidensk. Akad. Oslo I. Mat.-nat. KI. 1933. Nr. 4. 17 Seiten. Oslo, Mineralog. Inst. 
d. Univ. Sep.) S k a l i k s .

Mata Prasad und S. G. Khubchandani, Eine Ronlgenunlersuchung der K ry  stalle 
von Diphenylnitrosamin. Goniomotr. Messung ergab monoklin-prismat. Symmetrie.

"'urden dann Dreh- u. Schwenkaufnahmen m it Cu-Strahlung gemacht. a — 17,08,
i  = 8,8675, c =  28,07 A. (3 =  90° 58' (nach G ro th ) . Raumgruppe Cth3. D. 1,251.
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16 asymm. Moll. im Elementarkórper. Die S truktur wird nur kurz u. qualitativ 
diskutiert. Da (001) erst in 4. Ordnung reflektiert, das Mol. 
also nur ctwa 7 A in e-Richtung zur Verfugung Lat, wird an- 

- N = 0  genommen, daB das Mol. nicht gestrcckt ist, sondern etwa den 
durch die nebenstehende Formel angegebenen Bau besitzt. 
(Buli. Acad. Sci. Agra Oudh Allahabad 2. 129—34. Febr. 1933. 
Bombay, Royal In st. of Sci., Chem. Lab.) S k a lik s .

W. N. Kondratjew, Physikalische Methoden der Unlersuchung der Struktur m d  
der Eigenschaften von Molekulen. Zusammenfassender Vortragsbericht. (Chem. J. 
Ser. 6 . Fortschr. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. G. Uspechi Chimii] 2. 
73—74. 1933. Leningrad.) K lever .

A. Biihl, Eine Methode zum Nachweis metastabiler Atome. Die Methode der 
Intensitatsmcssung von Alkali-Molekularstrahlen durch Ionisieren der Atome an einem 
gliihenden W -Draht ist nur anwendbar, solange die Ionisierungsspannung der Atome 
unterhalb der Elektronenaustrittsarbeit des Drahtes liegt. Bei Hg-Atomen liegt die 
Ionisierungsspannung verhaltnismafiig sehr hoch (10,4 V 'r ). Der neue Gedanke zur 
Zahlung metastabiler Hg-Atome besteht nim darin, daB das metastabile Hg-Atom 
bereits soweit angeregt ist, daB zur Lostrennung des Elektrons nicht mehr die ganzc 
Ionisierungsarbeit zu Teisten ist, sondern nur noch ein Rest (fiir den 3P 0-Zustand 5,74 Y'r 
fiir den 3P 2-Zustand: 4,95 ¥ 'r ). Die Atome im  3P 2-Zustand sollten m it 0 2-beladenem W 
(Elektronenaustrittsarbeit 5,4 V*) nachweisbar sein. Der Vers. wurde ausgefiihrt, 
indem ein Hg-Molekularstrahl durch ElektronenstoB ionisiert wurde, so daB in ihm 
auch metastabile Atome entstehen. Ais untere Grenze fiir die Ausbeute an meta- 
stabilen Atomen gibt der Vf. 1/ 3oooo an. (Helv. physica Acta 6 . 231—33. 1933. Zurich, 
Eidgen. Techn. Hochschule.) SCHNUEMANN.

A. Terenin, Das Spektrum und der Bau mehratomiger Molekule. Zusammen- 
fassender Yortrag. (Chem. J . Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 4 .150—65.1933. Leningrad, Opt. Inst.) K lever.

E. Miescher und M. Wehrli, Bandenspektren des Indiumchlorids. In  Absorption 
u. in Emission treten 2 Bandensysteme auf im Gebiete 2600—3000 A (Spektrum 1) 
u. 3300—3700 A (Spektrum 2). Spektrum 1 erscheint in Absorption schon bei 200°
u. delmt sich m it zunehmender Temp. bei konst. Druck nach langeren Wellen aus.
Es besteht aus nach R ot abscliattierten Doppelkanten (wegen der Cl-Isotopen) ohne 
Feinstruktur. Die Kantenformel lautet

i'cm-‘ =  37484,4 +  179,3 («' +  Vs) — 13,9 («' +  V2)2

-  315,5 (v"+  V2) +  0,85 (» "+  V2)2 
308,9 0,81

(die unteren Zahlen entsprechen InCl37). Im  Grundzustand sind 13 Schwingungs- 
quanten (v") gemessen. Im  angeregten Zustand ist schon der 2. Oszillationsterm 
(»' =  2) verwaschen. Der obere Zustand pradissoziiert. An Spektrum 1 sclilieBt 
sich auf der kurzwelligen Seite ein bei 400° nur 10 A breites Absorptionskontinuum 
an, m it dem Maximum bei 2613 A. — Spektrum 2 erscheint in Absorption bei etwa 300°. 
Seine intensivsten K anten liegen bei 3640,6 A; 3599,2 A; 3556,6 A; 3537,9 A; 3498,9 A: 
3458,5 A. Es ist nach Violett absebattiert u. zeigt an einigen Stellen eine Struktur. 
(Hely. physica Acta 6 . 256— 59. 1933. Basel.) ScHNURMANN.

Sh. Yen, Optische Untersucliungen an Quecksilberatomstrahlen. Die Resonanz- 
strahlung der Hg-Linie 2536,7 A an einem Hg-Molekularstrahl wurde untersucht. 
Die Schiirfe der Emissionslinie wurde gemessen. Fem er wurden Verss. mit einem 
Magnetfeld angestellt, das in einer Ebene senkrecht zum Molekularstrahl lag. A n 1 1 - 
p a r a l l e l  zur Einstrahlrichtung ergibt sich fur die Abhangigkeit der Intensitiit 
der Resonanzstralilung von der Starkę des Magnetfeldes eine Kurve m it einem charak- 
terist. Maximum bei 2 Gauss. Beim Kommutieren des Feldes yerschwindet dieses 
Maximum Yollkommen. In  Absorption kommt dieses Maximum bei antiparalleler 
Magnetfeldrichtung fast gar nicht zum Vorschein. Vf. schiebt das Auftreten des 
Masimums auf eine Frequenzanderung der Linie. Diese kommt wegen der grouen 
Linienbreite in  Absorption weniger zum Vorschein. Vf. vermutet, daB eine Asymmetnc 
im ZEEMAN-Effekt der H yperfeinstruktur der Linie 2536,7 A in Magnetfeldem von
2 Gauss yorliegt. (Helv. physica Acta 6 . 250—52. 1933. Zuricli, Univ.) SCHNUR-

Z. Ollano, Die Ionen des T ypus M{OH)nx+ im  Ramaneffekt. Die mittels liaman- 
effektes an W ismutnitratlsgg. gefundenen Frequenzen 1600 u. 1500 cm werdc
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den Ionen Bi(OH)2+ u. Bi(OH)2+ zugeschrieben. Der N 0 3-Gruppe wird auBer den 
bckannten Freąuenzen 1414, 1032 u. 720 cm-1  noch die bei HNOs erst gefundene 
980 cm-1  zugeordnet. Vf. nimm t an, daB sic der 4. von D e n n is o n  fiir dieso An- 
ordmrng berecbneten Grundfreąuenz entspricht. (Rend. Seminar. Fac. Sci. R. Univ. 
Cagliari 2. 109—13. 1932.) S c h n u r m a n n .

E. O. Salant und Dixon Callihan, Modifizierte Slreuung an kryslallinen 
Wasserstoffhaloiden. Die von den Hg-Linien 4047 u. 4078 A in Krystallen von HCl 
u. HBr erregten Ramanlinien werden aufgenommen. D ie Linien sind ca. 40 cm-1  breit, 
die Maxiina liegon fiir HCl bei 2760 fur HBr bei 2465 cm-1 , also etwa 10 cm-1  tiefer 
ais in den entspreclienden Fil. So wie bei den Fil. liefert aucb hier H Br das inten- 
sivere Spektrum. (Physic. Rev. [2] 43. 590. 1/4. 1933. New York, Univ.) D a d i e u .

L. N. Bhargava und N. R. Dhar, Photosynthese von Slickstoffverbindungen. Vff. 
kaben Gemisehe von 2°/0ig. Formaldehydlsg. u. wenig 6,2-n. N H 3 in  Ggw. verschiedener 
KatalysaW en [ZnO, T i0 2, Cu(C03)2, Ni(C03)2 usw.] 80— 130 Stdn. dera trop. Sonnen- 
licht ausgesetzt, darauf filtriert u. dest. Aus don Destillaten wurde Methylamin er- 
halten. Riickstande ausgeathert, ath . E xtrak tc m it verd. H 2SO.! ausgeschiittelt, diese 
Lsgg. alkalisiert u. wiedor ausgeathert. Diese A.-Ruckstande waren sehr gering u. 
roehen nacli Tabak. Tatsaehlich konnte Nicotin naebgewiesen werden. Es licB sich 
von dem stets reiehlich gebildeten Hexamethylentetramin durch Fallen m it HgCl2 
trennen; die Nicotinverb. is t gelb u. in  verd. Essigsaure 11., die Verb. des Hesamethylen- 
tetramins dagegen weiB u. in verd. Essigsaure swl. Das Nicotin wurde ais Hydro- 
chlorid erhalten u. ais Chloroplatinat analysiert. Gegenverss. ohne Belichtung er- 
gaben auBer Hexamethylentetramin keine N-Verb. Cu(C03)2 scheint der beste K ata- 
lysator zu sein. — Fiir die Photosynthese sind folgende Punkte zu beachten: Die 
Temp. des Rk.-Gemisches darf 35° n icht iibersteigen; das L icht muB reich an ultra- 
yioletten Strahlen u. sehr intensiv sein. Verss. m it einer Hg-Lampe ohne Katalysator 
ergaben nach 25-std. Belichtung CH3-N H 2 u. Nicotin. — Vff. diskutieren die moglichc 
Bldg. des Nieotins in  der N atur. H-CHO u. N itrito oder NH4-Salze bilden die Grund- 
lage der komplesen N-Verbb. Aus ihnen entstehen unter der Wrkg. des Lichtes 
Pyridin u. wohl auch /9-Aminopyridin. Letzteres kondensiert sich m it durch Oxy- 
dation yon Zuekern gebildeter Schleimsaure zu Nicotin. Die Ansicht, daB die Syn- 
these komplexer N.Verbb. in der N atur nicht photochem. sei, ist unriehtig. (J . Indian 
chem. Soc. 10- 453—58. Aug. 1933. Allahabad, Univ.) L in d e n b a u m .

Karl K. Darrow, Thnorien des l-ichleleklrischen Effektes. Vf. gibt nach einem 
kurzen Oberblick iiber die klass. Theorie des auBei-en lichtelektr. Effektes u. iiber die 
Gruncie fiir ihre Ersetzung durch die moderne Theorie m it FERMl-DiRAC-Verteilung 
eine ausfiihrliche Darst. der Theorie von F o w l e r  (C. 1932. I. 191), die durch die 
experimentellen Befunde, insbesondere von DU B r i d g e ,  ausgezeichnet bestatigt wird. 
Vgl. auch L i n f o r d ,  C. 1933. I. 2368. (Rev. sci. Instrum ents [N. Ser.] 4. 467—72. 
Sept. 1933.) E t z r o d t .

G. Mónch, Beitrage zum Krystallpholoeffckt. Vf. beobachtet den DEMBERschen 
Krystallphotoeffekt an Cuprit, Proustit, Pyrargyrit, Zinnober. Kiinstliche glasklare 
Kupferoxyduleinlcrystane zeigen keinen Ivi'ystallphotoeffekt; dies spricht gegen E r-  
klarungsverss. durch Lichtdruck oder Diffusionspotentiale, aber nicht gegen Deutungen, 
die auf Verunreinigungen oder Sperrschichten fuBen. — Eine gróBere Ajizahl von Sub- 
stanzen wurden bei Zimmertemp. auf ihre Fahigkeit, den Krystallphotoeffekt zu 
zeigen u. auf das Vorzeichen der Thermokraft untersucht. Dabei zeigt sich, daB bis 
auf Zinnober alle natiirlich vorkommenden Substanzen, an denen der Krystallphoto- 
effekt beobachtet wurde, ais Thermoelement an der h. Stelle den negativen, die iibrigen 
den positiven Pol ausbilden. (Naturwiss. 21- 751—52. 20/10. 1933. Erlangen, Physikal. 
Inst. d. Uniy.) E t z r o d t .

P I. Lukirsky, tsber die Austriltsarbeit der EUklronen und die photoeleklrischen 
Eigenschaften der Metalle. Bericht iiber neuere Unterss. uber die A ustrittsarbeit der 
Etektronen aus Metallen, die m it einer adsorbierten Schicht elektropositiver oder 
-negativer Fremdstoffe bedeekt sind, sowie iiber die photoelektr. Eigg. von Kalium, 
das mit atomarem Wasserstoff behandelt worden ist; dieser dringt teilweise in  das 
Metali ein u. bildet unter den auBeren K-Atomen abweehselnd m it diesen stabile 
Schichten, die intensive selektive Photoeffekte bedingen. (Ph\'sik. Z. Sowietunion 4. 
212-38. 1933.) Z e i s e .
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N. F. Mott and H. S. W. Massey, The theory of atomie collisions. London: Oxford U. P.
1933. (298 S.) 8°. 17 s. 6 d. net.

A,. E lektrochem ie. Therm ochem le.
G. Devoto, Untersuchungen iiber die Dielektrizildlskonstanle. X I. Dipolmoment von 

Amiden und substituierten Hamstoffen. (X. vgl. C. 1933. I I .  992.) Es werden folgende 
Dipolmomente bei 20° bestimm t: s-Dimethylharnstoff in Bzl. 5,1, Tetraathylliarnstoff 
in  Bzl. 3,3, Cyanamid in  Bzl. 3,8, Pyrrolidon in Bzl. 2,3, Acetamid in  Dioxan 3,6,
Benzamid in Dioxan 3,6, Propylharnstoff in Dioxan 4,1, Sulfamid in Dioxan 3,9,
p-Nitrobenzamid in Dioxan 4,9, p-Aminobenzamid in  Dioxan 4,7. Das von dem der 
—CN-Gruppe abweiebende Verh. der Gruppe —CONH2 bzgl. des Dipolmoments liiCt 
sich m it dein in  der Eettreiho beobachteten einheitlichen Verh. der Ketogruppe in 
Beziehung setzen. Der EinfluB der DE. des Lósungsm. is t bei den Amiden deutlick 
zu erkennen. Bei Losungsmm. m it niedriger DE. liegt offenbar die semipolare Iso- 
amidform vor, in  Losungsmm. m it hoher DE. die polare Form. Aucli dem Yerschiedenen 
Verh. Yon Tetraathyl- u. s-Dimethylharnstoff liegt offenbar der EinfluB semipolarer 
Valenzen zugrunde. (Gazz. chim. ital. 63. 495— 99. Ju li 1933. Mailand, Univ., Inst. 
f. techn. Chemie.) R . K. M u llek .

O- Stierstadt, KrystaUstruldur und eleklrische Eigenscliaften. I I .  Gillerbau und 
Leilfahigkeit von Bi-Einkryslallen bei transversaler Magnetisierung. (I. Ygl. C. 1933.
I. 2224.) Die in I. (1. c.) bescliriebene Anordnung war so, daB m it der Richtung der 
Krystallaclisen sich aueh die des Stromes relativ zum Magnetfeld anderte. Hierbei 
tr a t  in den Leitfahigkeitsdiagrammen die Symmetrie des Gitterbaues noch nicht augen- 
seheinlich in den Vordergrund. Bei der in vorliegender Arbeit beschriebenen Apparatur 
bleiben sowobl die Richtung des Stromes im Gitter ais aueh der Winkel Strom-Feld 
konstant. Die Rotationsachse, um die der K rystall im Magnetfelde gedreht wird, ist 
dabei die Richtung des Stromes, die stets senkrecht zum Felde bleibt. Die Anordnung 
ist analog derjenigen nach der Drehkrystallmethodo zur Strukturanalyse mittels Róntgen- 
strahlen; an Stelle der Rontgenstrahlenrichtung steht hier die Richtung des Magnet* 
feldes. — An einer Reihe der wichtigsten Einkrystallorientierungen wird nachgcwiesen, 
daB die Leifahigkeit im Magnetfeld die gleiche Symmetrie aufweist wie das Gitter selbst, 
im Gegensatz zur Leitfahigkeit ohne auBeres Feld. Man gelangt so zu einer eindeutigen 
Best. der G itterstruktur (Gittcrsymmetrie), erhii.lt allerdings nicht die Atomabstande. 
Die Leitfahigkeitsdiagramme brauchen nicht punktweise aufgenommen zu werden, 
sondem m a n  kann m it dem Oscillographen oder dem SaitengalY anom eter arbeiten. 
(Z. Physik 85. 310—31.14/9.1933. Gottingen, Inst. f. angew. Elektrizitat d. Univ.) Skal .

Ibrahim Fakidow und I. Kikoin, Vber den E influp eines lransversalen magne- 
tisclien Feldes au f den Widerstand fliissiger Metalle. (Vgl. C. 1931. II. 2293.) Der Ein
fluB eines transversalen magnet. Feldes auf den W iderstand einer fl. K-Na-Legierung 
wurde untersucht. Zur Messung wurde die Legierung in spiralfórmig aufgewickelte, 
evakuierte Rohre von Y erschiedenen Durchmessern gepreBt. Daher kann sieh die 
Probe in  einem vóllig gleichmaBig intensiYen Felde befinden, wodureh sich die durch 
den „hydrodynam. E ffekt“ (vgl. C. 1925. I. 315 u. 316) hervorgerufene Beeinflussung 
des Widerstandes Yermciden laBt. Der W iderstand wurde m it einer W h e a ts to n e -  
sehen Briicke in Verb. m it einem Z E R N IK E -G alvanom eter von einer EmpfindUchkeit 
von 10-8 V gemessen. Das magnet. Feld lieferte ein starker Elektromagnet nach 
W e is s .  Die Verss. wurden bei Zimmertemp. u. bei 100° durchgefuhrt. Im Gegensatz 
zu Messungen anderer Autoren ergab sich, daB die relative Widerstandsanderung A rjr 
eines fl. Metalles Yon Feldern von 1000 Gauss u. mehr linear Yon der Intensitat des 
Feldes abhangt. Experimentelle Einzelheiten im Original. (Physik. Z. Sowjetumon
3. 381—92. 1933. Leningrad.) W o e c k e l .

K. Fajans, Faktoren, die die zwischen den gemischten Ionen in Losungen wirkendeii 
Kraftc bestimmen. (Vgl. C. 1931. I. 2851.) Die k rit. Betrachtung der Theorien iiber die 
zwischen den gemischten Ionen wirkenden K rafte fuhrte zu dem Ergebnis, daB der 
Gleichung D — — I  — W A K  +  W A  +  W K  (wo D  die Trennungsenergie eines Ionen- 
paars in  der Lsg., I  dio Trennungsenergie im Vakuum, W A K  die Solvatationsenergie, 
d. h. die Losungsenergie des nichtdissoziierten Ionenpaars, W A u. W k  die entsprechen- 
den Energien der beiden Ionen bedeuten) der Vorzug gegeniiber der Beziehung 
E  =  — e2/e -« (wo e die Ladung u. a der Abstand zwischen den Ionen u. e die dielektr. 
K onstantę bedeuten) zu geben ist. (Chem. J .  Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Cm-
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Miinchen.) K l e v e r .

Hildegard Geest, Die Temperalurabhangigkeit der Dispersion der Leitfahigkeit. 
(Vgl. D e b y e  u . F a l k e n h a g e n ,  C. 1928. II . 1654; B r e n d e l ,  0 . 1931. II. 1542.) 
Es wird der Dispersionseffekt der Leitfahigkeit bei einer mittleren Wellenlange von 
8 m untersucht u. die Temp.-Abhangigkeit fiir verscbiedene Elektrolyte u. Konzz. 
zwisehen 0— 50° bestimmt. Eine eingehendo t)berlegung, in  welcher Weise durch die 
Temp. ein EinfluB auf den Dispersionseffekt zustande kommt, fuhrt zu dem SchluB, 
daB durch die Temp.-Abhangigkeit der Beweglichkeiten eine Verkleinerung des Dis- 
persionseffektes hervorgerafen wird, dio experimentell m it geniigender Genauigkeit 
nachzuweisen ist. Zur Hochfrequenzincssung wird eine Resonanzmethode verwendet 
u. der Unterschied zweier hochfrequcnt gleichleitender Lsgg. niederfrequent in einer 
WHEATSTONEschen Briickenanordnung von etwa 1000 Hertz festgestellt. Die Schwin- 
gungsenergie wird von einem turmalingesteuerten Gegentaktsendcr geliefert. Sender 
u. Energieiibertragung, MeBzelle sowie Temp.-Reglung sind genau beschrieben, ebenso 
der Gang der Mcssung. Untersucht werden MgS04, La2(S04)3 u. Ca2Fe(CN)g bei den 
Tempp. 0, 22, 30, 40 u. 50°. Die Ergebnisse sind graph. u. tabellar. wiedergegcben. 
Fiir MgSO., u. La2(S04)3 wird innerhalb der MeBgenauigkeit quantitative t)berein- 
stimmung m it der theoret. Beehnung gefunden. Es wird eine geringe systemat. Ab-- 
weichung fiir die Konz.-Abhangigkeit des Effektes festgestellt. Ca2Fe(CN)6 zeigt nur 
bei 0° iibereinstimmende Besultate. D io Diskrepanzen bei hóheren Tempp. konnen durch 
chem. Umwandlungen erklart werden. (Physik. Z. 34. 660— 71. 1/9. 1933.) G a e d e .

H. Falkenhagen und W. Fischer, Zur elektrostatischen Theorie der Freąuenz- 
abhangigkeit der Ionenbeiceglichkeit und der Dielektrizitatskonstanten in  gemischten 
Losungen słarker Elektrolyte. I I . Verallgemeinerung der Bennewitz-Wagjier-Kuchlerschen 
Reclmungen auf den nichtstationaren Fali. (I. vgl. C. 1933. II . 1483.) Die detaillierto 
Diskussion der in I. entwickelten allgemeinen Theorie der Leitfahigkeit u. DE. von 
lilektrolytgcmischen is t sehwierig; dagegen konnen Naherungsformeln unter der 
Voraussctzung erhalten werden, daB einem Grundelektrolyten m it den Ionen 1 u. 2 
sehr wenig Ionen der Sorte 3 zugesetzt sind. Man erhalt die Grenzbeweglichkeit des 
Ions 3 in Abhangigkeit von der Konz. des Grundelektrolyten, der Freąuenz des Wechsel- 
feldes, der DE. des Losungsm. Die Ergebnisse stimmen ąualitatiy  m it den Dispersions- 
messungen von S p a g h t  (vgl. 0. 1932. H . 2929) iiberein. (Physik. Z. 34. 593—602. 
1/8. 1933. Koln, Phys.-chem. Inst. d. U m ,  Abt. f. Elektrolytforschung.) E is e n s c h .

Bernard George Whitmore, Messungen der Leitfahigkeit einiger schwacher Elek- 
trolyten und Olycerinlosungen mit 75 cm-Wellen. Vf. untersucht, ob auch bei schwachen 
Elektrolyten Dispersion im Sinn D e b y e -F a l k e n h a g e n s  yorhanden ist. Es wird die 
zur Best. der Hochfreąuenz benutzte ZAHNsehe Methode beschrieben. Das wesentliche 
der Methode liegt darin, daB in einem Resonanzkreis die Wirbelstromdampfung ge- 
messen wird, die durch Einfuhrung der zu untersuchenden Lsg. in einer kleinen Flasche 
yerursacht wird. Die MeBgenauigkeit wird fur Leitfahigkeiten von 1 • 10-4 u. 10 • 10~4 J2_1 
cm-1 zu ± 2  u. ± 0 ,5 %  angegeben. Es wird die theoret. Berechnung der Effekte, die 
bei den schwachen Elektrolyten yiel unsicherer ist ais bei den starken, erlautert. Danaeh 
wird der relative Hochfreąuenzeffekt ais Funktion der Leitfahigkeit der Lsg. erm ittelt, 
ungeachtet der molekularen Konz., unter Annahme einfacher Dissoziation. Dabei 
wird die Leitfahigkeit nach der DEBYE-ONSAGERschen Theorie berechnet. Gemessen 
werden bei einer Wellenlange von 75 cm LiBr, C dJ2, CdBr2, Co(N03)2, HgCl2, Zn012, 
ZnJ2, Weinsaure u. Propionsaure in  Aceton u. teilweise auch in  wss. Lsgg. Die Er- 
gebnisse sind graph. u. tabellar. wiedergegeben. Es zeigt sich gróBenordnungsmaBig 
Ubereinstimmung m it der Theorie bis auf die W erte fiir ŹnCl2 u . Z n J2. Yf. diskutiert 
die Móglichkeit, daB diese Abweichungen durch anomale Dipolabsorption der un- 
dissoziierten Molekule hervorgerufen wrerden, wobei die Dipoltrager auch assoziierte 
Salz- u. Acetonmolekiile sein konnen. Zur Klarung der Frage, ob die ungewóhnlich 
groBe Dispersion eine spezif. Eig. der ZnCl2- oder Z n J2-Molekule is t oder ob sie durch 
Wechselwrkg. zwisehen Salz u. Aceton bedingt ist, werden Messungen in  W., Methyl- 
alkohol u. A. ausgefiihrt. Das Verh. in  W. spricht fiir die Annahme einer anomalen 
Dipolabsorption. I n  Verb. m it Dioxan ru ft Z nJ2 eine erhebliche Absorption hervor, 
die wahrscheinlich ais Dipolabsorption zu deuten ist. Unterss. von Glycerinlsgg. m it 
der 75 cm-Welle ergeben, daB durch Zusatz yon Ca2Fe(CN)6 die anomale Absorption 
desselben herabgesetzt wird. Diese Herabsetzung scheint yon der W ertigkeit des zu-
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gesetzten Salzes abhangig zu sein. Es wird diskutiert, diesen Effekt ais Folgę einer 
„Ionensattigung“  zu orklaren. (Physik. Z. 34. 649—59. 1/9. 1933.) G a e d e .

W. A. Plotnikow und W. A. Kiketz, Elektrochemische Unłersuchungen der 
Systemu AgBr-AlBr3 und CuBr-AlBr3 in  \Athylenbromid. (Vgl. C. 1931. II . 1832.) 
Die Systome AgBr-AlBr3 u. CuBr-AlBr3 in  C2H4Br„ ebenso wie das friiher untersuehte 
System K B r-A lB i3 (vgl. C. 1931. I. 752) weisen eine ausgepragte elektr. Leitfahigkeit 
auf. Fiir ein bestimmtes Molekuła rverhaltnis Al Br, : C2H4Br2 steigt die spezif. Leit
fahigkeit der Lsg. m it dem Ansteigen der AgBr-, KBr- oder CuBr-Konz., wahrend fiir 
ein bestimmtes Molekularverhaltnis MeBr : AlBr3 die spezif. Leitfahigkeit der Lsg. 
sich bei Zusatz von C2H ,B r2 yerringert. Im  ersteren Falle ist die spezif. Leitfahigkeit 
bei sonst gleichen Bedingungen am groBten in Ggw. von AgBr, am geringsten bei 
Ggw. von CuBr. K Br nim m t eine mittlere Stellung ein. -—■ Die kryoskop. Unterss. 
der beiden Systeme fiihrten zu der Annahme der Bldg. von polymeren Komplexen 
etwa der Zus. Al2Br0-n MeBr. — Bei der Elektrolyse der Systeme wurde Ag u. Cu 
in  Mengen entsprechend dem FARADAYschen Gesetz abgeschieden. — Die gemessenen 
Zers.-Potentiale betragen fiir das System AgBr-AlBr3 in Athylenbromid 0,76 V, fur 
das System CuBr-AlBr3 1,00 V. Es zeigt sich weiter, daB in den untersuchten nichtwss. 
Lsgg. das weniger edle Metali das edlere aus dem Komplex verdrangen kann: so ver- 
drangt das Al das Cu u. Ag, das Cu das Ag. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Ssor. A. Shurnal obschtschei Chimii] 3. (65.) 52—58. 1933. 
ICiew, Ukrain. Akad. d. Wissenschaften, Chem. Inst.) K le v e r .

W. A. Plotnikow und S. A. Jankelewitsch, Elektrochemie des Systems AlBr3- 
CuBr in  Toluol. (Vgl. vorst. Ref.) Die Unters. zeigte, daB beim Auflosen von CuBr 
in einer Lsg. von AlBr3 in  Toluol sich eine komplexe Verb. bildet. Die Lsg. leitet den 
elektr. Strom, wobei die maximale Leitfahigkeit (y. =  4,86-10-7) bei einer Zus. von 
36,1% AlBr3 u. 10,3% CuBr entsprechend 2 Moll. AlBr3 u. 1 Mol. CuBr erreicht wird. 
Es ist wahrscheinlieh, daB sich in  der Lsg. eine Verb. der Zus. A l2Bre-CuBr-n C-Hs 
bildet. Bei Verdiinnung der Lsg. m it Toluol wird ein Maximum der spezif. u. der mole- 
kularen Leitfahigkeit beobachtet. — Bei der Elektrolyse m it einer Pt-Anode wird an 
der Kathode Cu, an der Anodę Brom abgeschieden. Bei der Analyse m it einer Cu-Anodę 
findet eine elektrolyt. Raffination des Cu s ta tt, wobei einwertige Cu-Ionen gebildet 
werden. Das Zers.-Potential wurde zu 1,40 V erm ittelt. (Chem. J . Ser. A. J. allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 3. (65). 
208— 13. 1933. ICiew, Ukrain. Akad. d. Wissenschaften.) K l e v e r .

W. A. Plotnikow und I. A. Scheka, Untersuchung des Systems AlBr3-SbBr3 in 
Benzol. (Vgl. vorst. Reff.) Die Lsgg. von AlBr3 u. SbBr3 in Bzl. leiten den elektr. Stroni, 
wobei dio spezif. u. die molekulare Leitfiihigkeiten m it Anderung der Bzl.-Konz. ein 
Maximum aufweisen. — Bei der Elektrolyse m it Pt-Anoden wird an der Kathode Sb 
u. an der Anodę Br abgeschieden, wobei letztere bromierend auf das Bzl. einwirkt. 
Die Elektrolyse m it einer Sb-Anode zeigte, daB sich das Sb an  der Kathode in einer 
Menge, die annahernd dem FARADAYschen Gesetz entsprieht, abgeschieden wird. 
Das Zers.-Potential fur eine Lsg. von 1 Grammol AlBr3- SbBr3 in 11 Bzl. ist gleich
1,20 V. — Die kryoskop. Messungen zoigten, daB bei der Auflsg. von SbBr3 in einer 
benzol. AlBr3-Lsg. eine Bldg. von gróBeren Molekiilkomplexen, etwa der Zus. SbBr3- 
Al2Br6- n C6H6, stattfindet. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 3. (65). 214—21. 1933. Kiew.) K le v e b .

A. N. Frumkin, Zur Theorie der elektromotorischen Krdfte. Kurzer Vortrags- 
bericht iiber die Methoden zur Best. des Potentialsprungs an der Grenzflilche Metall- 
Elektrolyt. (Chem. J .  Ser. G. Fortsehr. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. G. 
Uspechi Chimii] 2. 74. 1933. Moskau.) K l e v e e .

R. W. Gurney, Quantenmechanik und Vberspannung. Vf. deutet eine wellen- 
mechan. Behandlung des Problems der t)berspannung an. (Physik. Z. Sow jetunion 4. 
360—64. 1933. Manchester, Phys. Lab. d. Univ.) Ze is e .

M. Volmer, Uberspannung. Bei der Diskussion des vorliegenden fremden u. 
eigenen Beobachtungsmaterials kommt Vf. zu dem ScliluB, daB dic tlberspannung 
des H 2 durch die Geschwindigkeit der Ionenentladung bedingt u. die Entladung der 
zuerst kapazitiv gebundenen Ionen verzógert ist. Ferner macht Vf. die Annahme, 
daB der tlbergang eines Elektrons vom Metali zum łon  der Doppelsehicht ein Vorgang ist, 
der in beiden Riehtungen einer Aktivierungsenergie bedarf. Das fiir die Verallgeniei- 
nerung dieser Theorie zunachst verhiingnisvoll scheinende, prinzipiell andersartige V erli. 
der Metallionen im Yergleich zu den H+- u. OH_-Ionen konne sich bei naherer Lnters.
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sehr wohl ais nur quantitativ  yerschieden erweisen. (Physik. Z. Sowjetunion 4. 
346—59. 1933.) Ze is e .

J. Hoekstra, Zur Theorie der kathodischen Wasserstoffenlwicklung. Vf. erhebt 
Bedenken gegen die von Volmer (C. 1931. I . 30) entwickelte Theorie, besonders 
gegen eine Formel, die naeh Ansicht des Vf. nieht in Einklang m it dem Boltzmann- 
schen Verteilungssatz steht. Naeh einer Durchrechnung der VoLMERschen Annahme 
einer Hemmung der Ionenentladung niuflte in bestimmten Fallen eine A rt Grenzstrom 
auftreten, wenn die Polarisation ein bestimmtes MaB erreicht hat. (Z. physik. Chem. 
Abt. A. 166. 76—79. Sept. 1933. Delft.) Ga e d e .

M. Volmer, Erwiderung au f vorstehende Notiz. Vf. erlautert kurz, daB die yorst. 
Notiz von H oekstra  von einem MiByerstandnis beherrscht wird. (Z. physik. Chem. 
Abt. A. 166. 80. Sept. 1933.) ” Ga e d e .

I. Hitzig, Die Erkliiruiuj bzw. Dculung des unsteligen und multiformen Cliarakters 
der Magneiisierungskurven au f Orund der Maxwellschen Theorie. (Bul. Eae. ętiintę 
Cernau^i 6. 262—65. 1933.) L o r en z .

S. Ramachandra Rao, Diamagnelismus von diinnen Wismutfilmen. Naeh 
Lane (C. 1933. I. 2061) soli die diamagnet. Susceptibilitat yon Wismutfolien entgegen 
den friiheren Ergebnissen yon Vaidyana than  (C. 1931. I. 429) u. Vf. (C. 1931. II. 
2973) von der Dicke unabhangig sein. Vf. gibt dafiir zwei Erklarungsmoglichkeiten: 
Wurden die Sehichten bei t  i e f e r  Temp. aufgedampft, so bestelien sie sehr wahr- 
seheinlieh aus einzelnen getrennten Krystallkomern, welche die Eigg. des kompakten 
Metalles besitzen; eine Dickenabhangigkwit der Susceptibilitat kann in diesem Falle 
nieht bestehen. An Sehichten, die bei li o h e r  Temp. aufgedampft wurden, treten 
naeh H ow ey  (C. 1930. I. 1602) infolgo der Abkiihlung Spannimgseffekte auf, die 
ihrerseits die Susceptibilitat beeinflussen, so daB sehr sehlecht definierte Verhaltnisse 
yorliegen. (Naturo, London 132. 207. 5/8. 1933. Annamalainagar, Siid-Indien, Anna- 
rualai Uniy.) E tzrodt .

A. Goetz, Diamagnelismus von diinnen Wismutfilmen. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. 
erklart, zum Teil auf Grund eigener Verss., die Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen 
von L a n e  u . denen von V a id y a n a th a n  u . von R a o  durch die yerschiedene Struktur 
der untersuchten Sehichten. Bei dem Herst.-Verf. von L a n e  entstehen Sehichten 
von mikrokrystalliner Struktur, wahrend die ind. Autoren makrokrystallines Materiał 
untersuchten. Vf. schlagt vor, die naeh L a n e  aufgedampften Eolien durch langeres 
Tempem bei 200—250° in eine S truktur uberzufuhren, die der von den Indem  unter
suchten yergleichbar ist. (Naturę, London 132. 206—07. 5/8. 1933. Pasadena, Cali- 
fomia Inst. of Technology.) E t z r o d t .

J. Dorfman, Magnetische Eigenschaften und chemisclie Bindung in  Legierungen. 
Die yorliegenden D aten fur Sattigungsmomente in  Ni-Legierungen werden auf Grund 
neuerer Annahmen umgerechnet. Es ergeben sich Atommomente, die ein Vielfaches 
des BoHRsehen Magnetons (M n) aufweisen u. Atommomente, dereń absol. W erte in 
einem ganz deutlichen Zusammenhang m it der Anzahl der Valenzelektronen stehen. 
Daraus folgt, daB die Leitungselektronen keine Rolle beim Eerromagnetismus spielen; 
daB der Eerromagnetismus den „fehlenden" Elektronen in  den unabgeschlossenen 
Schalen der Atome sein Entstehen yerdankt; daB in Legierungen fremde Atome m it 
ihren „uberschussigen“ Valenzelektronen diese „Lucken“ der Atome des Ferromagneti- 
kums ausfullen kónnen u. auf diese Weise die Anzahl der Elementarmagnete herab- 
setzen. Es gelingt, die Besetzungszahlen der in  Ni gol. Atome yon Fe u. Co zu be- 
stimnien. Die so erhaltenen Daten werden an reinen Substanzen gepriift, wobei sich 
wio aus der Sattigungsmagnetisierung so auch aus den Susceptibilitatsmessungen die- 
selben Yerhaltnisse der Anzahl ionosierter Atome zur Anzahl der neutralen Atome 
ergeben. Die Methode wird auf einige Legierungen angewandt, wobei sich zugleich 
ern neuer Einblick in  das Wesen des Martensits u. eine Erklarung fiir den Ferromagnetis- 
mus der Heuslerlegierungen ergibt. (Physik. Z. Sowjetunion 3. 399—417. 1933. Lenin
grad, Physikal.-Techn. Inst. des Urals.) W o ec k el .

M. N. Michejew, Einflufi der elastischen Ausdehnung von ferromagnełischem 
materiał auf den Curiepunkt. Angeregt durch widersprechende Resultate anderer 
Autoren (ygl. C. 1932. I. 1060 u. 1931. I I .  2293) stellte sich Vf. die Aufgabe, fest- 
znstellen, ob ein ferromagnet. Materiał seinen CuRlE-Punkt bei mechan. Beanspruchnng 
andert. Dazu wurde ein aus einer Cu-Ni-Legierung m it 70%  Ni bestehender D raht 
bei Belastungen yon 0—14,6 kg/qmm untersucht. Es konnte keine Verschiebung der 
CtjRiE-Temp. gefunden werden. Daraus geht heryor, daB die evtl. doch bei der Cu-Ni-
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Legierung sfcattfindende Veranderung der CURIE-Tem p. so klein sein muB, daB sie 
innerhalb der Fehlergrenzen dieser Unters. liegt. (Physik. Z. Sowjetunion 3. 393—98. 
1933. Leningrad, Physikal.-Techn. Inst. d. Urals.) WOECKEL.

J. Dorfman und I. Kikoin, Modifizierte Torsionswaage, fiir  magnetische Messungen. 
Es wurde eine Torsionswaage fur magnet. Messungen konatruiert, die gegeniiber anderen 
Konstruktionen den Vorteil yollkommener S tabilitat u. groBerer Einfachheit besitzt. 
Konstruktive Einzelheiten im Original. Mit dieser Waage wurde die magnet. Sus- 
ceptibilitat yerschiedener komplexer Salze (z. T. auch ihrer Isomeren) yon P t u. Pd 
gemessen. (Physik. Z. Sowjetunion 3. 421—28. 1933. Leningrad, Physikal.-Techn. 
Inst. d. Urals. Magnet. Abt.) W o e c k e l .

Domingo Maturo, Thermodynamisehe Ableilung des Geselzes der unendlich ver- 
dunnten Gase. Im  AnschluB an die Unterss. von A m a g a t  wird gepnift, inwieweit die 
Gesetze der idealen Gase ais Grenzgesetze fiir unendlich yerd. reale Gase anzusehen 
sind. (Rey. Fac. Quim. ind. agric. 2. Nr. 4. 38— 49. 1932.) R. K . Mu l l e r .

J. R. Roebuck und H. Osterberg, Der Joule-Thomsoneffekt in  Helium. (Vgl.
C. 1930. II . 2878; 1933. I I . 2653.) Der komplizierte App. wird ausfiihrlich beschrieben 
u. abgebildet. Das Materiał fiir die Pfropfen ist bei tiefen Tempp. Wolle, bei hohen 
Asbest. Temp.-Messung m it Pt-W iderstandsthermometern. Das He enthiilt 2% N2, 
die durch ICohle, die m it fl. Luft gekiiklt wurde, zu entfernen waren (bis auf Spuren 
von H 2 u . Ne). Doch werden zur Sicherheit He-Luftgemische untersucht. Die 
Mischungsregel yersagt, aber l °/0 Luft bringt keine meBbare Veranderung mit sieh, 
wohl aber 1 °/0 He in Luft, was m it VAN DER WAALS-Kraften erklart wird. — Gemessen 
wird in dem Bereich — 190 bis +310° u. 0—200 at. Die Isenthalpen sind nur bei den 
beiden tiefsten Tempp. etwas gekriimmt, sonst fast gerade Linien; unabhangig von 
der Strómungsgeschwindigkeit. Der Gang (slope) ist stets negativ u. fast konstant. 
Wenn der Druck um 200 a t absinkt, steigt die Temp. um 12°, wiikrend sie bei Luft 
um  30° sinkt. — Der JOULE-THOMSON-Koeff. /( =  (d T /d p )ii kaim aus jeder Vers.- 
Rciho mehrfach entnommen werden. Tragt man // ais Funktion der Temp. auf, so 
erhiilt man fiir einen ziemlich groBen Bereich (0 bis +250°) fast konstantę Werte 
(— 6,1 • 10~2) u. eine kleine Temp.-Abhangigkeit. Die Messungsreihe geht von 16 bis
111 T j T krit.- Die Temp., wo /i =  0 wird, ergibt sieh durch Estrapolation zu 23,6° K 
(4,55 reduzierte Temp.), was m it der A rt u. Weise, wie man He m it fl. u. festen Wasser- 
stoff yerfl. hat, gut zusammengeht. Von — 75° an fangt es an zu fallen, bei ca. +160° 
geht //. durch ein flaches Maximum, um oberhalb +250° wieder erheblieh abzusinken. 
N ur bei den beiden tiefsten Tempp. ist [i yom Druck abhangig. Der kleine Wert yon 

zeigt, wie nah He die Eigg. eines yollkommenen Gases besitzt. Der Abfall yon /t 
u. yon a m it steigendor Temp. scheint anzugeben, daB He bei hóheren Tempp. ein ganz 
yollkommenes Gas wird; doch ist r\, derKoeff. der freien Erpansion, bei keinerTemp. 
Nuli, so daB dio Eigg. des Ho nie denen eines yollkommenen Gases ganz gleich werden. 
(Physic. Rey. [2] 43. 60—69.1/1.1933. Univ. of Wisconsin, Dpt. of Physics.) AV.A.Ro th .

J. A. Froemke, C. R. Bloomąuist und E. X. Anderson, Die Kembildung konden- 
sierter Ddmpfe in  nichlionisierter staubfreier Luft. I I .  Das System Methylalkóhol-Wasser. 
(I. ygl. C. 1929. I I .  1902.) Vff. untersuchen die Kondensationsersoheinungen bei der 
adiabat. Expansion einer Reihe von Methylalkohol-W.-Gemischen in staubfreier Luft. 
Sie berechnen die Vorgange in der Kondensationskammer unter Anwendung folgender 
grundlegender Gleiohungen: 1. ein abgeandertes B oY LEsches Gesetz, um den Ex- 
pansionsgrad zu bestimmen, der zur Erzeugung yon Regen (Regenpunkt) oder Nebel 
(Nebelpunkt) erfordorlich ist; 2. oino Adiabatengleichung zur Best. der Abkiihlung 
wahrend der Expansion; 3. eine Gleichung, die den Grad der Ubersśittigung bei der 
Kondensation angibt. Letztere wird dargestellt durcli S  — %/jr2 (V JV t ) T , S  ist der 
Grad der Ubersattigung, jtj u. n 2 der Dampfdruck bei der Temp. 1 \  bzw. T„ u. F  das 
Verhaltnis der spezif. Warmen. Apparatur u. Versuchsmaterial sind beschrieben^ Die 
Ergebnisse sind graph. u. tabellar. wiedergegeben, wobei die Zahl der Regen- u. Ivebel- 
punkte ais Funktion der Konz. dargestellt ist. Die Kondensationskuryen erweisen 
sieh ais analog den ICuryen, die dio Beweglichkeit u. Volumenkontraktion ais Funktion 
der Alkoholkonz. im  Gemisch darstellen. Am leichtesten kondensiert der Dampf, der
3 Moll. Methylalkohol auf 1 Mol. W. onthalt. Die Tatsache, daB Mischimgen der 
Dampfe yon Methylalkohol u. W. bei der adiabat. Expansion viel leichter konaen- 
sieren ais der Dampf der reinen Fil., wird im Liclit der „Coalescenz" interpretier . 
(Z. physik. Chem. Abt. A. 166. 305—15. Sept. 1933. North-Dakota, U. S. A., btaats- 
uniy.) Ga e d e .
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F. A. Lawrow und A. E. Malinowski, Einfluji des longitudinalen elektrischen 
Feldes au f den Verbrennungsprozeji der Oasgemische. In  Fortsetzung friiherer Unterss. 
iiber den EinfluG von elektr. Feldern auf die Verbrennung von Gasgemischen (vgl. 
hierzu C. 1930. I. 2525 u. 1933. I. 2658) wurde die Wrkg. eines longitudinalen Feldes 
auf die geteilten Flammen des Gernisches yon 25% Acetylen u. 75% Duft untersucht. 
Es zeigte sich, daB der innere Konus der Flammo sich m it dem auBeren yereinigt, wenn 
die obere Elektrodo positiv (bei einer Spannung yon nicht weniger ais 1000— 1250 V) 
geladen ist. Durch ein entgegengesetzt geladenes Feld liiBt sich eine Yerlangerung 
nicht erreichen, wohl aber liiBt sich die Teilung der Flamme durch das Cu-Drahtnetz 
beim Anziinden der Flamme bei eingeschaltetem Feld eine Zeitlang zuriickhalten. Es 
zeigt sich somit, daB in dem inneren Kegel der Flainme, d. h. auf der Verbrennungs- 
front, negativo Ladungen vorherrsehen, die anscheinend eine akt. Rolle bei der Ver- 
breitung der Flamme spiclen. Der iiuBere Konus dagegen besitzt einen UbcrschuB 
an positiyen Ladungen. (Chem. J . Ser. W. J .  physik. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitseheskoi Chimii] 4. 104—08. 1933. Dnjepropetrowsk, 
Berg-Inst.) K l e v e r .

T. A. Kontorowa, Die Entziindung der Oemische von H 2 und 0„ durch eleklrische 
Funken. Es werden die Beziehungen zwischen dem Minimaldruck, bei dem Explosionen 
eintreten, der K apazitat u. der Spannung des elektr. Funkens, der die Explosion hervor- 
ruft, in Abhangigkeit yon der Zus. des Gasgemisches untersucht. In  allen Fallen wurde 
eine GesetzmaBigkeit, entsprechend der Formel Ig (p/]/c V-) — (A/YC  F2) +  B  ge- 
funden, d. h., daB der Minimaldruck von der Gesamtenergie des Funkens abhangt. 
Es ist also anzunehmen, daB die Explosion in erster Linie durch die liohe Temp. des 
Funkens bedingt ist. (Chem. J . Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. W. Shurnal fisitseheskoi Chimii] 4. 64—70. 1933.) K l e v e r .

H. Robinson und R. V. Wheeler, Explosionen von Methan und Lufl: Fort- 
pflanzung durch ein verengtes Bohr. Vff. setzen die Unterss. yon Chapm an u. W h e e le r  
(C. 1926. II. 2145) fort unter Anwcndung eines Stahlrohres von 32,3 m Lange u. 30,5 cm 
Durchmesser, an beiden Seiten offen. Durch 11 Ringo wird der Durchmesser des Rohres 
im Abstand von je 30,5 cm jedesmal auf 10,2 cm reduziert. Der 1. Ring is t 13,4 m 
von dem Entziindungsende des Rohres entfernt angebraeht. Ais explosive Mischung 
werden 9,8—10% CH., in Luft benutzt. Die Fortpflanzung der Flamme wird photo- 
graph. durch eine Serie schmaler Cellophanfenster registriert. Es werden die Ursachen, 
die die starkę Besclileunigung der Flamm e in dem yerengten Teil des Rohres hervor- 
rufen, diskutiert. Obgleich die Verbrennung schnell u. heftig wird, die Geschwindig
keit von 2 auf 450 m/sec innerhalb 0,01 Sek. wiichst, ist die Beschleunigung gleich- 
maBig u. allmahlich. Nach Verlassen der yerengten Zone fallt die Geschwindigkeit 
innerhalb der nachsten 5 m auf 300 m/sec, um wieder zu wachsen u. am Ende 600 m/sec 
erreicht zu haben. E in konstanter Bereich (regime) wie bei der Detonationswelle stellt 
sich nicht ein. Es handelt sich nicht um eine yorwiirtsschreitende Flamme, sondern 
um eine aus dem letzten Ring herausgestoBene Flammenzunge. Der hier entstehende 
Druck yerursacht die Vorwartsbeschleunigung des nicht entziindeten Gases, wodurch 
das letzte Anwachsen der Flammengeschwindigkeit erklart wird. (J . chem. Soc. London 
1933. 758—60. Juli. Buxton, Safety in  Mines Research Station.) G aed e .

A3. K olloldchem ie. Capillarchem ie.
Fred Hazel und David M. Mc Queen, Wanderungssludien an Kolloiden. I . 

Wirkung von Elektrolyten und von entgegengesetzt geladenen Kolloiden au f die Stabiliidt 
kolloider Systeme. An positiyen As2S3-, A120 3-, Fe- u. Cr-Oxydsolen, negativen As2S3-, 
Mn02-, Fe- u. Sn-Oxydsolen wird an H and von kataphoret. Wanderungsgeschwindig- 
keitsmessungen die S tabilitat nach Elektrolyt- u. Kolloidzusatz ultram kr. untersucht. 
Die lyotropen Reihen fiir die einzelnen Solelautcn: Fiir A120 3- u. Fe-OxydsolFe(CN)0 >  
P04 >  Cr04 >  SOj >  Cl; fur Cr-Oxyd Cr04 >  SO, >  PO., >  Cl, fiir As2S3 Fe(CN)„ >  
S04 >  PO., >  Cr O., >  Cl. Fiir die negativen Sole gilt fiir die Kationen die Reihen- 
folge: fiir As2S3 u. Fe-Oxyd Th >  C r>  A l>  F e >  Ba >  K  (wobei fiir negatiyes 
As2S3 bei hóheren Konzz. Fe u. Al die Reihenfolge tauschen), fiir S n0 2 Th >  Al >  
Cr> F e >  B a >  K  u. bei hohen Konzz. Al, Th >  B a >  C r>  F e >  K, fiir M n02 
Th >  Al >  Cr >  Fe >  Ba >  K  u. bei 0,2 Millimol Elektroly tzusatz Th >  Cr, Fe >  
A l> B a>  K. Auch fiir die W irksamkeit entgegengesetzt geladener Sole konnten 
lyotrope Reihen aufgestcllt werden. Es zeigte sich, daB die Beweglichkeit der Gemische



von Solen entgegengesetzter Ladung einen Mittelwert einnimmt zwischen den Beweg- 
lichkeiten der Komponcaten. Die Koagulation der Gemisehe t r i t t  ein, wenn die Be- 
weglichkeit einen niederen k rit. W ert erreicht. (J. physic. Chem. 37. 553—70. Mai 
1933. Wisconsin, Madison, Chem. Abfc. d. Univ.) Gtjrian.

Fred Hazel und David M. Mc Queen, 1Vanderungsstudien an KoUoiden. II. 
Mechanismus des Prozesses der gegenseitigen Koagulation. (I. vgl. vorst. Ref.) Der 
EinfluB von Elektrolyten auf die Wanderungsgeschwindigkeifc von Solgemischen sowie 
der Mechanismus der Koagulation yon Kolloiden durch Kolloide wird ultramkr. unter- 
sucht. Dio gegenseitige Koagulation wird nicht auf chem. Rkk. bzw. selektive Ionen- 
adsorption, sondern auf eine Emiedrigung der Solstabilitat zuruckgefiihrt, die durch 
gegenseitige Adsorption u. ungleichmaBige Ladungsverteilung verursacht wird. Fur 
jedes der untersuehten Solo (Sn02, M n02, As„S3, Fe20 3) werden Reihen der stabili- 
sierenden Wrkg. der Kationen bzw. entstabilisierenden Wrkg. der Zusatzsole (ALj03, 
As2S3, Cr20 3, FcoOj) aufgestellt. (J . physic. Chem. 37. 571—82. Mai 1933. Wisconsin, 
Chem. Abt. d. Univ.) ' Gurian .

Thomas R. Bolam und William J. Donaldson, Der E influp von lyophilm 
Kolloiden au f die Fallung aus Losungen. Gelałine und Silberchromat. I II . (II. vgl.
C. 1930. II . 213.) Es wurde potentiometr. die Fallung von Ag2Cr04 aus Lsgg., welche 
Gelatine, AgN03 u. K 2Cr04 enthielten, untersucht. Die Gelatine- u. Ag2Cr03-Konzz. 
wurden in weiten Grenzen variiert; ferner wurde auch der EinfluB des Schiittelns auf 
den Fallungsvorgang untersucht. EK.-Messungen an Lsgg., die nur AgN03 bzw. 
K 2C r04 u. AgoCrO., enthielten, ergaben die crforderlichen Vergleichswerte fur die Ag+- 
A ktivitat. Vff. sind der Ansicht, daB das Auftreten der roten Farbę nach langerem 
Stehen der gelatinehaltigen AgN03-K2Cr04-Lsgg. (durch die zugesetzte Gelatinc- 
menge wurde die Fallung im allgemeinen um 72 Stdn. verzógert) auf die Bldg. von 
Ag.,Cr04 aus einer stark  ubersatt. Lsg. zuriickzufiihren ist u. nicht auf die Aggregation 
von kolloid in der Lsg. schon vorhandenen Ag2Cr04-Partikeln. Dics ist aus der Beob- 
achtung zu schlieBen, daB die Ag+-Aktivitat in den ubersatt. Lsgg. 7—11 mai so groB 
ist wie in der entsprechenden „ges.,“ also ohne Gelatinezusatz hergestellten Lsg. Es 
kann nachgewiesen werden, daB ein Teil der Ag- u. Cr04-Ionen nicht ais Ionen in der 
Lsg. Torliegen, sondern von der Gelatine gebunden werden. Der Grad der tJber- 
sattigung u. dam it die Fallungs-yerzógernde Wrkg. der Gelatine erreicht wahrschein- 
lich schon bei verhaltnismaBig niedrigen Gelatinekonzz. einen konstanten Wert. Die 
Schutzwrkg. der Gelatine in  Abhangigkeit von dem pn der Lsg. ist bei 5,0 am grofiten. 
(Trans. Faraday Soc. 29. 864—77. Aug. 1933. Edinburgh, Departm. of Chem., Kings 
Buildings Univ.) Juza.

M. Polanyi, Adsorption und Capillarkondensation. Nach einem liistor. Uberblick 
vergleicht Vf. auf Grund neuerer theoret. u. experimenteller Unterss. die vom Vf. 
kurzlieh (C. 1932. I I . 991) modifizierte Potentialtheorie u. die Capillarkondensations- 
theorie in ihrer Anwendung auf die Aufnahme von Gasen (in der Nahe ihres Sattigungs- 
punktes) u. Dampfen durch Kohle. Vf. kommt zu dem SchluB, daB die Verdichtung in 
der Hauptsache nicht ais Capillarkondensation, sondern ais Adsorption im Sinne der 
Potentialtheorie aufzufassen sei. Auch die neuerdings beobachtete Quellung der Kohle 
bei der Aufnahme von Gasen u. Dampfen deutet Vf. in diesem Sinne. — In der Dis- 
kussion bemerkt Frumkin, daB im  Fallc sehr enger Capillaren an den Formeln der 
Potentialtheorie eine K orrektur m it negativem Zeichen angebracht werden miisse. 
(Physik. Z. Sowjetunion 4. 144—55. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. phys. 
Chemie.) Ze is e .

M. Dubinin, Capillarkondensation von Dampfen an porosen Sorbenten. Auf Grund 
neuerer Unterss. anderer Autoren kommt Vf. zu der Folgerung, daB die Sorption von 
Dampfen in grobporigen Substanzen ais Capillarkondensation aufgefaBt werden konne, 
wahrend die Sorption an feinporigen Substanzen wie den akt. Kohlen (Porenradius 
yon der GroBenordnung einiger Mol.-Durchmesser des sorbierten Dampfes) besser durch 
die Potentialtheorie von P o l a n t i  (C. 1932. II. 991) beschrieben wurde, wenn man 
die Moglichkeit der Entstehung polymolekularer Schichten bei der Adsorption armehme. 
Die Sorptionshysteresis (Sorptions- u. Desorptionskurye fallen nicht zusammen) konno 
aber vom Standpunkt dieser Theorie n icht erkliirt werden. (Physik. Z. Sowjetunion 4. 
156—71. 1933. Moskau.) Z eise-

F. P. Bowden, Ober die Reichweile von Oberflachenkrdflen. Verss. des Vf. ergeben 
keinen A nhaltspunkt fur eine so groBe direkte oder indirekte Reichweite der Ober- 
flaehenkrafte von polierten Stahl-, Glas- u. Quarzscheiben, daB hierdurch die mechan.
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Eigg. von gasfórmigen, fl. oder festen Schichten zwischen 2 solchen Scheiben merkhch 
beeinfluBt wiirde. Im  Zwischenraum entstehen keine orientierten Molekiilketten 
von 50000 A Lange, die einem stetigen Druck oder einer Scheerung von einigen g/qcm 
widerstehen kónnten, wie andere Forschcr angenommen haben. Wenn solche starre 
Ketten entstehen, so bleibt ihro Lange sicher weit unter 1000 A. Eine festo Oberflache 
kann die Ausbldg. von Krystallen in  einer erstarrenden Sohieht noch in betrachtlichen 
Entfernungen beeinflussen; aber die Wrkg. auf eine andere Oberflache erstreckt sich 
nur uber Abstiinde von einigen Moll. hinweg. (Physik. Z. Sowjetunion 4. 185—96. 
1933. Cambridge, Lab. of phys. Chem.) Ze i s e .

A. Frumkin, lonenadsorption an Metalłen und Kohle. Die Unterss. versehiedener 
Autoren ergaben, daB dio an platinierter u. m it H 2 gesatt. Kohle sowie an Ag adsorbierte 
Menge potentialbestimmcnder Ionen dem pn der Lsg. in weiten Grenzen proportional ist. 
Zur Kennzeichnung dieser Adsorptionsvorgange ist die Kenntnis des Punktes der 
Spaimungsreihe wcsentlich, in dem die adsorbierto Menge J 1 gleich nuli wird. Vf. 
bespricht die zur Best. dieses Nullpunktes dienenden Methoden u. dereń Ergebnisse; 
hiernach bestehc kein Grund, an der Zuyerlassigkeit der gewóhnlichen capillarelektr. 
Messungen zu zweifeln. Aueh dio Adsorption von yielwertigen Ionen u. von OH' sowie 
dio Bldg. von Oxydschicliten an P t werden erórtert. Um den Gleichgewichtsbedingungen 
an der H2-Elektrode zu geniigen, musse m an sowohl m it einer Ionenbelegung ais-aueh 
mit einer Atombelcgung rechnen. (Physik. Z. Sowjetunion 4. 239—61. 1933.) Ze is e .

B. P. Nikolski, Die Eigenschaflen der Doppelschicht und die Austauschadsorption
von Ionen an nichtmetallischen Oberflachen. Vf. erórtert die Austauschadsorption von 
Kationen an negatiy geladenen nichtmetall. Oberflachen u. an amphoteren Substanzen 
wie Al(OH)s, insbesondere die Sonderstellung der H+-Ionen u. die Zunabme der an 
sich schwachen Adsorption der Alkaliionen bei steigendem pn der Lsg. Fem er be- 
handelt Vf. den W iE G N E R -E ffek t (Verschiedenlieit der H+-Aktivitat in einem dispersen 
System u. seinem Ultrafiltrat) vom thermodynam. Standpunkt aus u. die angenaherto 
Best. der GróBe der primaren Teilehen des Adsorbenten sowie der adsorbierenden Flachę. 
SchlieBIich stellt Vf. eine Gleichung fiir die Isotlierme der Austauschadsorption auf, 
die sich von der bekannten LANGM UlRschen Gleichung nur dadurch unterscheidet, 
daB an Stelle der Konz. (des D am p fd ru ck es) der einzig v o rh a n d en e n  Teilchenart das 
Verhaltnis der Konzz. der konkurrierenden Ionen eingeht. (Physik. Z. Sowjetunion 4. 
266—81. 1933. Leningrad.) Z e is e .

L. Lepin, Die Oberflachenoxyde der Kohle und die Adsorption von Elektrolylen. 
Es wird die Frage diskutiert, in welcher Weise ein Gas (0 2), das m it dem Absorbens 
(akt. Kohle) in Beriihrung gekommen ist, die spatere Adsorption von Elektrolyten 
begiinstigen kann. Dabei wird die SCHiLOWsche Theorie (ygl. C. 1930. I I . 3007) d e r  
Oberflachenyerbb. in den Vordergrund gestellt. Hiernach soli die Adsorption der 
Elektrolyto nur durch solche Gaso beeinfluBt werden, die m it dem Absorbens chem. 
gebunden sind. Die lonenadsorption wird ais eine Ionenrk. m it dem gebundencn, 
nicht mit dem uberschussigen adsorbierten 0 2, an der Oberflache betrachtet. (Physik. Z. 
Sowjetunion 4. 282—94. 1933.) Ze is e .

H. R. Kruyt, Gapillareleklrische Untersuchungen an SilberJialogeniden. Bei einem 
Uberblick iiber die gegenwartige tlieoret. Situation in der Kolloidchemie konimt Vf. zu 
der Feststellung, daB sich ein enger Zusammenhang zwischen dem C-Potential u. der 
St.abilitat yon Kolloiden kaum bezweifeln lasse, aber der EinfluB der Elektrolyte auf 
diese Erscheinungen noeh sehr wenig geklart sei. Vf. beriehtet dann uber eigene capillar
elektr. u. adsorptionsanalyt. Unterss. an Silberhalogeniden, die in jener Richtung 
weiterfiihren sollen. (Physik. Z. Sowjetunion 4. 295—303. 1933. U trecht, VAN’t  H o ef- 
Lab. d. Reichsuniy.) '  Ze is e .

Adolph J. Rabinowitsch, Adsorption der Elelcirolyte und  f - Potential. Yf. yer- 
wirft dio elektrostat. Theorie des Zusammenhangs zwischen der Elektrolytkonz. u. der 
Anderung des £-Potentials in  lyophoben Kolloidsystemen yon M u l l e r  (vgl. C. 1929* 
!• 618) u. sucht sie auf Grund von kataphoret. Messungen durch die Theorie der Aus
tauschadsorption zu ersetzen, wobei er die Anschauungen S t e r n s  (C. 1925. I . 470) 
iiber die Struktur der Doppelschicht in abgeanderter Form yerwendet. Die yon seiner 
Adsorptionstheorie abweichenden experimentellen Befunde F r e u n d l i c h s  (C. 1929.

fuhrt Vf. durch eigene potentiometr. Messungen auf eine unzureichende Ge- 
nauigkeit der damals angewendeten MeBmethoden zuriick. (Physik. Z. Sowjetunion 4. 
304-21. 1933.) • Ze is e .

L. W. Janssen, Der Aufbau der elehtrischen Doppelschicht. (Yorlaufige Mitteilung.)
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Vf. bemorkt, daB schon HELMIIOLTZ wie neuerdings wieder G o u y  (J . Physiąue Radium 
[4] 9 [1910]. 457) die Doppelschichten ais raumlich ausgedehnt betraclitet habe u. 
somit seine Ableitungen noch heute gultig seien. Fiir derartige Scliichten berechnet Vf. 
den Potentialverlauf im Falle einwertiger Ionen fiir yerschiedene Konzz. u. deutet 
dam it die von ilirn gemessenen Stromungspotentialkurven einiger Elektrolyte an Glas; 
biernach liege Ionenadsorption yor. — Fem er kritisiert Vf. die Anschauungen von 
M u l l e r  (ygl. C. 1929 .1. 618) u. St e r n  (C. 1925.1 .470) u. ersetzt den yon F k e u n d - 
l ic h  (1922) angegebenen Zusammenhang zwisehen den Potentialen f  u. c durch fol- 
genden: Die an der Glaswand adsorbierten Ionen bewirken im Glas u. in der Lsg. eine 
Anhaufung von entgegengesetzt geladenen Ionen, so daB 2 Potentialspriinge £ u. A 
entstehen; ihre Differcnz soli e sein. (Physik. Z. Sowjetunion 4. 322—33. 1933. Delft, 
Lab. d. Leim- u. Gelatinefabrik.) Ze is e .

M. O. Charmadarjan und B. I. Perwuschin, iOber einige Erscheinungen bei der 
Bewegung einer der Elektroden im  Elektrolyten und iiber das elektrokinetische Potential. 
Nach Unterss. der Vff. entstehen bei der Bewegung einer der beiden Elektroden in 
einem Elektrolyt (Saure) elektr. Strome ycrschiedener Richtung, je nach der H 2-Konz. im 
Elektrolyt; bei kleinen Konzz. ist die bewegliche Elektrodę negatiy, bei groBen Konzz. 
positiy. Diese Richtungsśindcrungen sind den Ladungsanderungen von Kolloidteilchen 
boi Zugabe eines Elektrolyten analog. H 2 besitzt in Saurelsgg. eine gewisse Polaritat.
(Physik. Z. Sowjetunion 4. 334—39. 1933. Charków, IJkrain. Inst. f. angew. physikal.
Chemie.) Ze is e .

F. P. Bowden und A. Dummett, Ber Einflup der Oberfldche au f die kataphoretische 
Beweglichkeit von adsorbierten Proteinen. Wiihrend gewóhnlich angenommen wird, daB 
dio elektrokinet. Eigg. eines Proteins durch dessen Adsorption nicht yerandert werden, 
zeigen die Verss. der Vff., daB dies nicht fiir alle Proteine gilt. Das kataphoret. Verh. u. 
der scheinbare isoelcktr. Punkt von Oxy- u. Carboxyhamoglobin, die an yerschiedenen 
Oberflachen (frisch hergestelltes u. altes Quarzpulver, entgaste Holzkohle u. Cu) 
adsorbiert sind, hiingen in ausgepragtcr Weise yon der A rt der adsorbierenden Ober- 
fliiehe ab. (Physik. Z. Sowjetunion 4. 340—45. 1933. Cambridge, Lab. of pliys. 
Chem.) Ze is e .

P. Rehbinder und N. Kalinowskaja, Abnahme der Grenzflachenenergie und 
Zunahme der Dispergierbarkeit fester Kórper bei Bildung einer Adsorplionsschicht. 
Slcleromełrie in  der Physikochemie der mecluinischen Dispergierung. I II . Unter Mitarbeit 
von Eugenie Wenstrom. (I. vgl. C. 1931. II . 3449.) Dio durch die Arbeit der Ober- 
flachenzertcilung gemessene Hiirte fester Kórper wird beim Schleifen, Bohren, 
Siigen usw. durch die Adsorption von grenzflaehenakt. Stoffen erheblich yermindert. 
Die Harteabnahme-Konz.-Ivurven („Dispergierbarkeitsisotbermen") yerlaufen den 
Adsorptionsisothermen parallel u. streben insbesondere einem Grenzwerte zu, der bei 
einer Konz. erreicht wird, die der adsorptiven Sattigung entspricht. Bei homologen 
Harteyerminderern gilt die TRAUBEScho Regel, dagegen bei Marmorzerteilung unter 
Asdorption aus KW-stofflsgg. die Umkehr jcner Regel. (Physik. Z. Sowjetunion 4. 
365—96. 1933. Moskau, Forsch.-Inst. f. Nichteisenmetalle u. Lab. f. Flotationstheorie u. 
Grenzflachenerscheinungen.) Ze is e .

D. L. Talmud, Mechanische Eigenschaflen der Adsorplionsschichten und Stabilitat 
der Schaume und Emulsionen. Mit der MeBmethode von R o h d e  (Ann. Physiąue 19 
[1906]. 935) stellt Vf. fest, daB dio Festigkeit der Adsorptionsschichten auf FU- in 
dem der Sattigung yorhergehenden Gebiete ein Maximum besitzt, u . zwar sowohl bei 1. 
ais auch bei unl. Stoffen; m it abnehmender Kettenliinge homologer Moll. n im m t die 
Festigkeit sehnell ab. E in solches Maximum wird a u ch  fiir A dsorptionsschichten  aus 
frischen Lsgg. lyophiler Kolloide gefunden. Fem er wird die S tabihtat von Schaumen u. 
Emulsionen in  Abhangigkeit. von der Adsorption untersucht u. an Hand der Literatur 
diskutiert. (Physik. Z. Sowjetunion 4. 420—30. 1933. Leningrad, Inst. f. chem. 
Physik.) .

B. Derjaguin, Die elastisclien Eigenschaflen der Schaume. Deckt sieh inhaltlicn 
m it der im C. 1933. II . 1319 referierten Arbeit. (Kolloid-Z. 64. 1—6. Juk JJoa. 
Moskau, Abt. f. Biophysik d. Inst. f. exper. Medizin u. d. Forsch.-Inst. f. angeu. 
Mineralogie.) GURIAN.

B. Anorganische Chemie.
W. Conard Fernelius und George W. Watt, Verseifung der Diarylmtrosanwie 

wid V er suche, ein Salz der aguoammonosalpetrigen Saure zu bereiten. Line feuDs a



1933. II. B. A n o r g a n i s c h e  C h em ik . 3403

der Formel HnNNO  ist in dem Ammonosystem der Vff. (C. 1930. II. 3526) ais aquo- 
ammonosalpetrige Saurc zu betrachten. Die Nilrosamine ersebeinen ais ihrc Ester u. 
sollten durch Verseifung ihre Salze ergeben:

R 2NNO +  2 KNH 2 — y  R 2N K  +  KHNNO +  NH 3.
Diphenylnitrosamin gab aber in fl. N H 3 m it den Amiden von K, Li, Na, Ca nur die 

Zers.-Prodd. dieser hypothet. Salze:
R.NNO +  2 KNH2 — >- R ,N K  +  KOH +  N2 +  NH3.

Di-p-tolylnitrosamin reagierte m it NaNH2 u. KNH 2 entsprechend. Dagegen ent- 
wickelten Methyl/phenylnitrosamin u. Dibenzylnitrosamin keinen Stickstoff, reagierten 
also in anderer Weise, denn auch KOH war nicht nachweisbar. Verss. in Toluol m it 
NaNH2 oder in A. m it KOH zu verseifen, hatten keinen besseren Erfolg. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 3482—85. Aug. 1933. Stanford u. The Ohio State Univ.) K r ó h n k e .

A. Travers und Chu, Beitrag zum Studium der Melaphosphorsaure. Die Trennung 
von Ortho-, Pyro- u. Metapliosphaten kann bei bestimmten pn-W erten der Lsg. m it 
Zinksulfat durchgefuhrt werden. Bei pu =  3,7— 4,7 fiillt quantitativ  Zn2P20 7 aus in 
Ggw. eines tJberschusses Yon NH 4C1; das Orthophosphat wird ais NH 4ZnP04 aus- 
gefallt, wenn genau bis auf pu =  7 neutralisiert wird. Mit dieser Methode gelingt der 
Nachw. der Bldg. von Metaphosphorsaure bei der Einw. von Eiswasser auf P 2Os u. 
beim Gliihen von (NH4)2H P 0 4. Die glasige Phosphorsiiure des Handels ist ein Gemisch 
aus Orthosiiure u. 1. Na-Metaphosphat. (Helv. chim. Acta 16. 913— 17. 2/10. 1933. 
Nancy, Chem. Inst. d. Univ.) G u n th e r .

Henry Bassett und William L. Bedwell, Untersuchungen der Phosphate. I. 
Ammoniummagnesiumphosphat und verwandte Verbindungen. Vff. Tersuchen, die Ur- 
sache des WeiBgliihens zu finden, das an einem bestimmten P unk t bei der Entziindung 
yon Ammoniummagnesiumphosphat beobachtet w ird u. ferner die Ursache der Farb- 
anderimg, die die Ivobaltverbb. zeigen. Vom Typ NH 4MPO.„ 6 H 20  (M =  2-wertiges 
Metali) wird die Mg-, Co u. Ni-Verb. dargestellt, von KMPO„ G H 20  die Mg- u. Ni- 
Verb., von N H ,M P04, H 20  die Mg-, Mn-, Co-, Ni-, Cu-, Cd- u. Zn-Verb., von KJ\1P04, 
H20 die Mg-, Mn-, Co-, Ni-, Cu- u. Cd-Verb„ von MHPO.„ 7 H 20  die Mg-Verb., von 
MHPO.„ 3 H20  die Mg- u. Mn-Verb., von MHPO.„ 2 H 20  die Co- u. Ca-Verb., von 
MHP0.„ H„0 die Cu-Verb., von M H P04 das Ca-Salz, von NH 4M P04 u. K M P04 das 
Co- u. Żn-Salz. Die D arst. samtlicher Metallkomplexverbb. ist ausfiihrlich beschriebcn, 
ebenro die analyt. Methoden zur Best. von Mg, Mn, Co, Zn, Ni, Cu, Cd, K, NH3, P 0 4" ' 
u. des- W.-Geh. Es sind auBerdem die Ammonium-(Mn-, Cu, Zn, Cd)-phosphathexa- 
hydrate ais feste Lsgg. im UberschuB von NH 4M gP04-6 H 20  dargestellt worden. Die 
von den Vff. angenommenen Strukturform eln der Verbb. sind wiedergegeben. Das 
Gliihen von Ammoniummagnesiumphosphat t r i t t  bei vólliger Abwesenheit von organ. 
Substanzen auf. Das H exahydrat gliiht beim Anziinden heli unter Bldg. eines weiBen 
Pyrophosphats, das Monohydrat dagegen so sehwach, daB es nur im Dunkeln zu sehen 
ist. Dieser Unterschied bleibt auch bestehen, wenn Mg durch andere 2-wertige Metalle 
ersetzt wird u. ist bei Co u. Ni von Farbunterschieden begleitet. Aus diesen Farbunter- 
sohieden wird gesehlossen, daB das 2-wertige Metali im H exahydrat Kation ist u. im 
Monohydrat teils Kation, teils Anion. Das Monohydrat h a t keine Amminstruktur, 
sondern ist ein wirkliches Ammoniumsalz, m an ha t keine entsprechenden Pyridin- 
deriw., wohl aber K-Verbb. darstellen kónnen. Samtliehe K-Verbb. gluhen nicht. 
Alle Monohydrate sind vierfaehmolekular, nur eine instabile lcuchtende Form des Co- 
Salzes wird ais bimolekular angesehen. Das helle Gluhen wird dem Pyrophosphat, 
das sich aus den Ammoniumsalzen bildet, zugeschrieben. Durch D.-Bestst. u. thermo- 
chem. Messungen wird gezeigt, daB das aus dem H exahydrat gewonnene nicht gluhende 
Pyrophosphat sich von dem Pyrophosphat aus Monohydrat unterscheidet, wahrend 
das gegliihte demselben gleicht. Folgender Rk.-Verlauf wird angenommen: 

NH 4-[M(H2O)0]"P O 4" '  — >- M2P 20 7 — >  (M2P 20 7)2 
u. clas beobachtete WeiBgliihen wird der bei der Polymerisation entwickelten Warnie 
zugeschrieben. (J. chem. Soc. London 1933. 854—71. Juli. Reading, Univ.) G a e d e .

Henry Bassett und William L. Bedwell, Untersuchungen der Phosphate. I I .  
Orthophosphate vom T yp  3I3{POĄ)2, x H 20 . (I. vgl. vorst. Ref.) Vff. stellen die n. 
Phosphate: Mg3(P ° 4)2, 2 2 H 20 ;  Mg3(P04)2, 8 H 20 ; Co3(P 0 4)2 8 H 20 ; Co3(P 0 4)2, 4 H 20 ;  
iN13vr04)2, 8 H 20 ; Zn3(PO.,)2, 4 H 20  dar. Die Eigg. der dabei zuerst entstehenden 
amorphen Ndd. werden untersueht. Mit Ausnahme der Zn-Verb. zeigen die Ortho- 
phosphate dieselben Gliiherscheinungen wie die Pyrophosphate. Bei der Polymerisation 
Iradet Warmeentw. von ahnlichem Betrage sta tt, so daB die Gliiherscheinungen auf



dieselben Ursachen zuruckgefiihrt werden kónnen. Es ist die Herst. der bas. Phosphatc 
Cu4P 20 9, 1,2 H 20  u . Cu.,P2Os, 1,6 H 20  beschrieben. (J . chem. Soc. London 1933. 
871—76. Juli. Reading, Uniy.) G a e d e .

Henry Bassett und William L. Bedwell, Untersuchungen der Phosphate. III. 
Einige kompleze Orthoplwsphate von Natrium und einem zweiwertigen Metali und einige 
feste Losungen von Orthophosphaten. (II. vgl. yorst. Ref.) Es werden dargostellt: 
NaNiPO,, 7 H ,0 ;  N aN iP04; N aZnP04,H 20 ;  N aZnP04; NaCdPO., u. Na3MgH(P04)2, 
dem auch die Formel einer festen Lsg. NaMgPO.,, N a2H P 0 4 gegeben werden kann. 
Von Mn, Cu u. Cd werden festo Lsgg. vom Typ xNaM PO,, y Na„HPO, hergestellt, 
femer 2 CdH P04, Cd3(P 04)2, 12 H 20 ;  2 K 2H P 0 4, Cd3(P 0 4)2, 4 H 20 ;“ 2 Na2H P04, Ccy 
(PO.,)2, 8 H 20 ; 2 M H P04, M3(P04)2, 4 H 20  (m it Mn u. Cd). Die fiir die Verbb. an- 
genommenen Strukturformeln sind wiedergegeben, sie zeigen die nahe Venvandtechaft 
der zunachst sehr yerschieden erscheinenden Salze. Die Verbb. schmelzen unterhalb 
der Temp., bei der sonst die Gliiherscheinungen auftreten. (J . chem. Soc. London 
1933. 877—82. Juli. Reading, Univ.) Ga e d e .

A. Travers und Bauer, Ober die Konslitutionsanderung des Tricalciumphosphals 
durch Schmelzen. (Hely. chim. Acta 16. 918—22. 2/10. 1933. Nancy, Chem. Inst. d. 
Univ. —  C. 1933. I I .  1166.) 1 Gu nth er .

Bohuslay Brauner, Die charakteristischen Eigenscliajlen des Praseodyms. Vf. 
beschreibt Darst. u. Eigg. einiger Pr-Verbb. Die Isolierung des Pr geschieht durch 
Schmelzen des Nitrates m it K N 0 3 u. N aN 03, wobei sich Fe20 3 u. Ce02 abscbeiden. 
Durch weiteres Erhitzen erfolgt Umwandlung in P r20 4 (hierdurch Trennung von La). 
Das At.-Gew. wird ebullioskop. m it PrCl3 in  A. nachgepriift u. in der GróBcnordnung 141 
gefunden. Es wird gezeigt, daB das yon A u e r  v . W e l s b a c h  ais Pr.,0. bcschriebene 
Oxyd eine Misclrung yon Pr20 3 u. P r20 4 ist. Die Analyse des schwarzen Pr20 4 geschah 
titrim etr. durch Osydation von F e” zu F e '"  u. durch Oxydation yon K J  +  HC1 zu J 2. 
Das hoch erhitzte Oxyd hatte  die Zus. 2Pr20 3-3Pr20 4. Die Frage naeh der Struktur 
des P r ,0 4 („ozonid.“ oder nieht ,,ozonid.“ ) wird im ersteren Sinne (mit 4-wertigem Pr) 
entschieden, da saure Permanganatlsg. nieht reduziert u. in H 2S 04 kein H20 2 gebildet 
wird. Einen strengen Beweis bildet die naeh der Gleichung

P r2IV 0 4 +  H 20 2 +  3H2S 0 4 =  P r2(S04)3 +  0 2 +  4H20  
yerlaufende Rk. m it Wasserstoffperoxyd. Die Stellung des P r im period. System wird 
diskutiert u . auf die Ahnlichkeit m it Ce hingewiesen. (Coli. Trav. chim. Tchćcosloyaąuic 
5. 279— 86. Juli/Aug. 1933. C h a b le s ’ Univ.) G unthee.

D. R. Chesterman, Einige neue Komplexverbindungen des Ghromichlorids. Vf. 
beschreibt die D arst. u. Eigg. von [CrCl2, 4 CH30H]C1 (ygl. K o p p e l ,  Z. anorg. allg. 
Chem. 28 [1901]. 461; C. 1902. I . 16). Im  Gegensatz hierzu bilden A., Propyl-, Iso- 
propyl- u. Butylalkohol Verbb. vom Typ [CrCl3, 3 Alkohol]. Mit Aceton wird die 
Verb. Ct2C16OH, 2 CH3COCH3 erhalten. Die Widerstandsmessungen des grunen Chromi- 
ehlorids in Aceton sind tabeliar. wiedergegeben. (J . chem. Soc. London 1933. 796—9S. 
Juli. Woolwich Polytechnic, Im perial College of Science.) G a e d e .

S. Hilpert und A. Lindner, Ober Ferrite. 2. Mitt. Gruppe der Alkali-, Erdalkah- 
und Bleiferrile. In  Fortsetzung der C. 1932. II . 1896 referierten Arbeit werden die 
Róntgenstrukturen der Ferrite von K , Rb, Ca, Sr, Cs, Ba, Pb untersueht. Sie weichen in 
ihren S trukturtypen yon den Spinelltypen yollstandig ab, zeigen aber untereinander 
teilweise weitgehende Analogien. So stimmen die Metaferrite von K, Pb u. Rb, des- 
gleichen SrO • 2Fe20 3 u. P b 0 -2 F e 20 3 untereinander in  der Struktur uberein. Sr-Femt 
t r i t t  je naeh der Darst. (ob aus Carbonat oder Oxyd hergestellt) in yerschiedenen 
Formen auf. Bei den K-, Sr- u. Pb-Ferriten treten neben den Metaferriten Verbb. auf, 
welche bis zu 6 u. mehr Moll. Fe20 3 im Gitter regellos aufnehmen kónnen, so daB dessen 
Interferenzen im Róntgendiągramm nieht auftreten. Die Eigg. yon Rb- u. Cs-Metaferrit 
werden beschrieben. (Z. physik. Chem. Abt. B. 22. 395—405. Sept. 1933.  ̂ Braun- 
schweig, Techn. Hochsch., Inst. f. Chem. Technol.) Gu n t h e k .

G. H. Cartledge und S. L. Goldheim, Komplexverbindungen in Ederscher Losung. 
Vff. bestimmen die Verteilung von HgCl2 zwischen wss. K 2C204-Lsg. u. Bzn. u. auBerdeni 
die E.-Emiedrigung in HgCl2-Lsgg., K 2C20 4-Lsgg. u. in  Jlischungen von beiden. Au 
Grund der Ergebnisse fiihren sie eine Berechnung durch, die sie das folgende 
Schema annehmen laBt:

2HgCl2 +  2C20 ,"  Hg2Cl2(C20 4)2"  +  2CT
HgCl2 +  Cl' HgCl3'
Hg2Cl4 +  Cl' ^  HgCl5'

3404 B. A n o b g a n i s c h e  C h e m ie . 1933. II.
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Es steht in Einklang m it Rk.-Gesehwindigkeitsbestst. an EDERschen Lsgg. (J . Amer. 
chem. Soc. 55. 3583—94. Sept. 1933.) E lstn er .

Arthur Rosenheim und Charlotte Nernst, Ober kompleze und innerkompleze
V erbindungen des funfwertigen Molybdans. U nter Yerwendung von MoCl5 u. (NH4)2- 
MoOCl5, das durch Red. von Ammoniumparamolybdat m it NH4SCN erhalten wird, 
wird eine Reihe komplexer Verbb. des 5-wertigen Mo dargestellt u. untersucht. Eine 
emeute Untcrs. des dunkelroten Pyridinanlagerungsprod., das entstelit, wenn man 
Mo03 m it Rhodanwasserstoffsaure am RiicldluCkiihler kocht u. m it Pyridin eben 
neutralisiert, ergab die Formel [Mo(OH)2(SCN)3](C5H 5N)2. Es wird besonders deshalb 
ais Ammin aufgefaBt, weil es bei der Weiterbehandlung m it Pyridin in [Mo20 3(SCN)4]. 
{C5H5N)5 iibergeht u. weil es bei der Rk. m it Essigester unter teilweiser Zers. das violett- 
rote Pyridiniumsalz,(C5H<)N)2[Mo(OH)2( SCN)5] liefert. Die dargestellten Brenzcatechinate 
zeigen weitgehende Analogie zu den innerkomplexen Verbb. des 5-wertigen Nb, vgl. 
(C. 1932. II. 3378). (NH4)2H[MoO(C6H,O 2)3].0,5C0H 4(OH)2.3H 2O wird dargesteUt, 
indem Mo(OH)5 in einer ammoniakal. Lsg. von Brenzcatechin unter Durchleiten von N 
bis zum vólligen Lósen erhitzt wird. Seine wss. Lsg. ist auch beim Erwarmen bestandig. 
Das K-Salz, K H 2[MoO(C6H4O2)3].0,5C6H 4(OH)2.4H 2O, kann man bei direktein Zusatz 
von 3 Moll. Brenzcatechin zu einem Mol. (NH4)2MoOCl5 u. allmahlichem Hinzufiigen 
von 5 Moll. KOH zu der sd. Lsg. nach dem Einengen erhalten. Das Na-Salz ist nicht 
isolierbar. Neben (CN3H 6)2H[MoO(C6H 40 2)3] .5 H 20  u. (C6H 6N)2H[Mo0(C9H 40 2)3]. 
2H20  kónnen noch (CN3H 6)2[Mo(OH)3(C0H4O2)2] .3 H 2O u. (CcH 5N)H[Mo(OH)3- 
(C6H40 2)2] erhalten werden. Beim Versetzen der wss. Lsg. des NH4-Salzes m it Thallium- 
nitrat fallt ais dunkelziegelroter Nd. Tl2[Mo(OH)3(C(,H40 2)2] aus. Mo(0H)3- 
(CHjCOCHCOCHjJjs.SIIjO wird zunachst ais 01 erhalten, wenn man 1 Mol. krystalli- 
siertes (NH4)2MoOCl5 direkt m it 3 Moll. Acetylaceton kurz erhitzt u. tropfenweise m it 
konz. Sodalsg. neutralisiert. Die aus dem 01 entstehenden Krystalle untcrliegen leicht 
der Zers. dureh Hydrolyse oder durch Oxydation des Mo. —  In  wasserfreien organ. 
Losungsmm. reagiert MoCl5 ahnlich. m it Salicylsiiurederiw. wie SbCl5 (vgl. Ber. dtsch. 
chem. Ges. 35 [1902]. 1115), so, daB auf ein Mo ein Salicylsaurerest kommt. Es ent- 
steht eine unreine, hygroskop., in wasserfreiem A. 1. Verb., die m it tertiaren Basen 
gelbrote Salze bildet, wie (C5H ?N)2[Mo2(0H )5Cl50C6H 4C 02] u. (C9H 8N)2[Mo2(OH)5- 
Cl50CaH4C02]. Mit o-Kresotinsaure werden die entsprechenden Verbb. (C5H 6N)2. 
[M02(0H)5C150C6H 3CH3C02] u . (C9HRN)2[Mo2(0H )5Cl50CeH 3CH3CO2] erhalten. Die 
Einw. von Oxalsaure auf MoC15 in alkoh. Lsg. fiihrt unter HCl-Entw. zu einer Lsg., die 
beim Zusatz von Pyridin bzw. Chinolin (CsH6N)2[Mo20 3C14C20 4]-H 20  bzw. (C9H 8N)2- 
[Mo20 3C14C20 4] • 1H20  liefert. Der Vers., ein entsprechendes Salz des Hexamethylen- 
tetramins darzustellen, fuhrte aber zu dem Doppelchlorid des 5-wertigen Mo 
(C6H]3N4)3[Mo20 3Cl7] .6 H 20 . — Phenolen gegenuber yerhalt sich MoCl5 cbenfalls 
ahnlich wie NbCl5, vgl. F u n k  u . N i e d e r l a n d e r  (C. 1929. II. 1522). Beim Eintragen 
von M0CI5 in eine Lsg. von Phenol, m-Kresol oder p-Kresol in CS2 u. Erhitzen des 
Gemisches am RuckfluBkiihler bilden sich MoCl2(OCeH 5)3 u. MoCl2(OC8H 4CH3)3. Die 
Rk. mit j3-Naphthol verlauft langsamer ais m it Phenol u. ICresolen u. ftilirt zu 
Mo(OH)C4(OCloH ,)2. Alit Oxysauren u. dereń D eriw . reagiert MoC15 ahnlich. So fuhrt 
die Rk. mit Salicylsauremethylester zu Mo(0H)2C12(0C6H4CO2CH3), m it Thiophenol 
entsteht Mo(OH)C13(SC6H 5). Die erneute Unters. von komplexen Eormiaten u. Oxalaten 
des 5-wertigen Mo vgl. S p i t t l e  u . W a r d la w , C. 1929. I. 371 (Darst. von (NH.,)3- 
KMo02)2(HC02)5] • 0,5NH4H C 02 • 0,5H20 ;  K 3[(Mo02)3(HC02)5] • 0,5H2C02 - 0,5H20 ;  
(^Hł)j[(Mo02)2(C20 4)3] .4 H 20  u. K 4[(Mo02)2(C20 4)3]-9H 20) zeigte, daB die entstehenden 
mehrkernigen Anionen Ahnlichkeit m it denen 3-wertiger Elemente haben. (Z. anorg. 
allg. Chem. 214. 209— 24. 19/9.1933. Berlin-N., Wissensch.-Chem. Lab.) E l s t n e r .

P. W. Pinkard, H. Saenger und W. Wardlaw, Die Struktur von einigen Amminen 
von PlatincMorid. Gemischte Triammine, die durch Aufnahme von 1 NH 3 aus 
«[P tpy2Cl2] u. a[P t(N H 3) py Cl2] entstehen, zersetzen sich leichter ais gemischte 
retrammine u. gehen unter der Einw. von 3 n-HCl in 2 Tagen wieder in  das Diammin 
uber, aus dem sie hergestellt wurden. Die ebene Struktur der Diammine scheint also 
bei dem Zutritt des NH3-Molekuls nicht verandert worden zu sein. W enn man vom 
P-[Ptpy2Cl2] ausgeht, bildet sich bei der Anlagerung von NH 3 eine Mischung des 
iriammins mit dem Tetrammin. Beide zusammen geben bei der Zers. m it 3 n-HCl 
nur ein Diammin u. zwar das a  [Pt(N H 3) py Cl2]. Die Zers. gemischter Tetrammine 
yom Typus [Pt A, A ,'] u. [P t A A ' A*"], bei denen A, A ' u. A "  NH3, Py u. NBuOH 
bedeuten, Terlauft m it HC1 so, daB, wenn eine NHjOH-Gruppe da ist, diese u. zugleich
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die in a-Stellung zu ilir Y orhandene Gruppo abgestoB en  werden (a). Liegen zwei vor- 
handeneN H 2OH-Gruppen in a-Stellung zueinander vor, so werden diese abgestoBen, (b), 
gleichzeitig entsteht aber auch etwas a-[Pt(N H 2OH)2Cl2]. Wenn d ie  beiden  vorhan- 
denen NH2OH-Gruppen in  j9-Stełlung zueinander sind, so entsteht ein gemischtes 
a-Diammin (c). E in Tetrammin m it 3 Hydroxy]gruppen gibt ebenfa lls  ein gemischtes 
a-Diammin u. d an eb en  etwas [Pt(N H 2OH)2Cl2].

a) a-P tN H 3(NH2OH)CI2 [Pt(NH 3)(NH2OH) py2]Cl2 -H-g ły  a -[P t py2 Cl2]
b) a-Pt(NH.,OH)2CI2 J S ł - * .

[Pt(N H 2OH)2(NH3)2]Cl2 ™ L>., a-[Pt(N H 3)2Cl2]
o) /3-Pt(NH3)2Cl2 NHi0H >■

/?-Pt(NH3)2(NH2OH)2]Cl2 a-[PtN H 3(NH2OH)Cl2]
d) a-[Pt(N H 2OH) pyCl2] ■ KHl0H >■

[Pt(N H 2OH)3 py]Cl2 -I5L*. a-P t(N H 2OH) py Cl, +  a-Pt(N H 2OH)2Cl2 
a, b u. d  beruhen erstens auf der Schwaclie der P t-N H 2OH-Bindung u. zweitens auf 
der Neigung, die a-Gruppe zu eliminieren. Nach der Rk. von Athylendiamin mit 
den gemischten a-Diaminen u. m it a-[P t-(N H 2OH)2Cl2], bei der das en leicht das 
Cl im Komplex ersetzt, unter Bldg. von [P t en2]Cl2 nehmen Vff. fiu- das erstere 
transplanare Stellung an, Ygl. C. 1932. I I .  1408). DaB aus /3-Pt py2 Cl2 kein ge
mischtes Triammin zu isolieren ist, wird auf ungiinstige Lóslichkeitsverhaltni6se u. 
darauf zuriickgefuhrt, daB das Triammin leicht eine intermolekulare Umwandlung 
erfahrt, ebenso wie das m it K 2PtCl,, erhaltene Doppelsalz 2 [Pt(NHs) py2 Cl]2[PtCl4] 
— >- 2 [Pt(NH3)2 py2] [PtCl4] +  [P t py4] [PtCl4]. Vom a-[Pt(N H 2OH) py Cl2] ausgehend, 
konnte auch kein Triammin erhalten werden. (J . chem. Soc. London 1933.1056—60. 
August. Edgbaston, Univ. of Birmingham.) E ls tn e r .

E. G. Cox und G. H. Preston, Die Molekularslruklur einiger Koordimlions- 
verbindungen von Platin und Palladium. Es werden rontgenograph. die folgenden 
Salze untersucht: I. Diailiylendiaminoplatin(Il)-ćhlorid, I I . DidlhylendiaminopaUa-
dium(II)-chlorid, I I I .  Tetraminopalladium(II)-chlorid, IV. Tetraminoplatin(Il)-chlorid, 
V. a-Diaminoplatin(IV)-cMorid u. VI. ft-Diaminoplalin(IV)-chlorid. Die Ergebnissc 
zeigen die ebene Konfiguration d e rP t(II)-  u. Pd(II)-Verbb. u. daB die Valenzen nicht 
alle gleichwertig sind, sondern daB nur in trans-Stellung gleiche B indungspaare  YorJiegen. 
Vgl. C. 1932. I I . 2012. I. gehórt dem triklinen System an, a {100}, 6{010}, c{001} u. 
<3{0i l} ,  a =  8,37, b =  4,95, c =  6,86 A. a =  100° 46', p =  111° 40', y  =  81°,56'; 
a : b : c  =  1,692: 1: 1,387. a (100): c (001) =  69° 21', a (100): 6 (010) =  94° 30', b (010): 
q (011) =  30° 53', q (011): c (001) =  50° 40'̂ _ E in Molekuł in der Elementarzelle 
Dbot. — 2,47, Dgei. =  2,3; Raumgruppe P  1 (C1,-); [P t2 e n ]“ besitzt ein Symmetrie- 
zentrum u . keine Synnnetrieachse, daher sind nicht alle 4 N-Bindungen gleich. Das 
entsprechende P d ” -Salz ist isomorph m it I. u . besitzt dieselben Zellendimensionen. 
Die farblosen Prismen des Monohydrates Yon I I I .  u. das entsprechende u. isomorphe
IV. sind tetragonal m it a{100} u . o{ lll} . Sie scheinen ditetragonal bipyramidal [Dą) 
oder trapezoedr. ( Ą ) ;  L A U E -Pho togram m e zeigen Z)4ft-Symmetrie. F iir  III . sind die 
Zellendimensionen a =  14,30, c =  4,27; 4 Molekule in  der Elementarzelle, -Dler. =  2,01, 
Dget =  1,94. Es liegt die Raumgruppe D:'ih (P  4/ra b m) vo r. Die M olekularsymmetrie 
bzw. die des komplexen Ions bei 4 Molekiilen in  der Zelle ist daher Qh oder C4, es werden
2 aufeinander senkrechte Ebenen angenommen, so, daB die 4 N-Atome in derselben 
Ebene wie das P d  liegen u . die Valenzen gepaart sind. Fiir 4 ist a =  4,76, c =  4,21. 
Die Abweichung von der _D47,-Symmetrie ist sehr gering. Die citronengelben, tetra- 
gonalen Krystalle, manehmal Pyramiden, von V. sind gewohnlich tafelfórmig. Die 
Krystallklasse scheint D.ih óder Ą  z u  sein; a =  5,72, c =  10,37; bei 2 Molekiilen in 
der Zelle _Dber. =  3,61, D s c f .  =  3,3 bis 3,9. Nach den fehlenden Reflexionen liegt -D u  
(P A Jm nm )  u . bei 2Molekiilen in der Zelle die Molekularsymmetrie Qh vor (2 aufeinander 
senkrechte Ebenen). Um jede N H 3-Gruppe rotieren 8 Cl-Atome u. jedes Cl ist von
4 N H 3 umgeben. Das entsprechende Bromid scheint m it dem Chlorid isomorph zu 
sein. VT. bildet citroneaigelbe, orthorhomb. Tafeln {010}, die m it {101} oder manehmal 
{100} Yerbunden sind. Sie sind so diinn, daB die Raumgruppe nicht bestimmt werden 
konnte. a — 10,0, 6 =  11,2, c =  6,0. Bei 4 Molekiilen in der Zelle, von denen jedes 
nur ein Symmetrieelement besitzt, Dber. =  3,6, Dget. =  3,3 bis 3,9. Das Gitter is 
sehr nahe 010-zentriert. Die mikroskop. Unters. zeigte, daB das Dibromidcucnion
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mit dem Tetrachlorid isóinorph' ist, demnach sind die NH3-Molekule in  eis-Stellung.
(J.chem. Soc. London 1 9 3 3 .1089—93. August. Edgbaston,Univ. of Birmingham.) E l s t .

Hans Reihlen und Werner Hiihn, Ober zweiwerliges Iłkodium. Vff. untersuchtcn 
die gelben Ndd., die entstehen, wenn man in wss. Lsg. auf RhCl3 Na2S 0 3 oder NaHSOj 
einwirkcn laBt (ygl. Se u b e r t  u . K o b b e , Ber. dtsch. chem. Ges. 23 [1890]. 2558). Auf 
Grund von Analysen (R h: S :N a), auf Grund des Sulfitverbrauclies bei ihrer Bldg. u. 
infolge des von den entstehenden Salzcn bei ihrer Aufoxydation vcrbrauchten Halogens 
wird festgestellt, daB in ihnen das Rh in  2-wertiger Form yorliegt u. die komplexen 
Anionen I. [R h(II)(S 03)2]". I I . [Rh2(H )(S03)4S 04)jj| u. I II . [R h(II)(S 03)2S 04]""  
entstanden sind. Es liegen saure Salze vor, wenn in sulfitsaurer Lsg. gearbeitet u. HCl 
gebildet wird, neutrale Salze, wenn man m it viel Na2S 0 3 puffert. Die komplexen 
Salze sind sehr bestandig, in W. kaum 1., in verd. HCl, H 2S 04 u. Oxalsaure m it gelber 
Farbę 1., in h., konz. H ,SĆ4 lósen sie sich m it roter Farbę unter tJbergang in N a[R h(III) 
(S04y .  Von saurer J-Lsg. werden sie in der K alte nicht oxydiert. (Z. anorg. allg. 
Chem. 214. 189—95. 19/9. 1933. Tiibingen, Uniy.) E l st n e r .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Michel Bolgarsky, Magnetiląuarzite aus dem Bogen von M an und seiner Umgebung 

(G6te d'Ivoire). Beschreibung der eruptiv gebildeten Magnetitąuarzite m it den Haupt- 
mineralien Quarz u. Magnetit neben Pyroxenen u. Ampliibolen. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 197. 559—61. 28/8. 1933.) E n s z l in .

Herbert Haas, Ober Baryt. Formenund Accessorien. Mit Hilfe des Komplikations- 
gesetzes wird eine Diskussion aller publizierten Formen nach Zonen durchgefuhrt, 
wobei auch zahlreiche eigene Messungen benutzt sind; die Ergebnisse werden in Tabellen, 
Projektionen u. Zeichnungen wiedergegeben. Winkeltabelle fur siehere u. der Be- 
statigung bediirfende Formen. Genaue Beschreibung u. Abbildung der Accessorien. 
Literaturverzeichnis. (Neues Jb . Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 67. Beilage-Bd. 
217—72. 29/9. 1933. Heidelberg, Victor-Goldschmidt-Inst. f. Krystallforsch.) Skal .

Hans Wacker, Ober Pyrit. Die yorliegende Arbeit entsprieht in Anlage u. Durch- 
fiihrung genau der vorst. referierten Yon H a a s .  (Neues Jb . Minerał., Geol., Palaont. 
Abt. A. 67. Beilage-Bd. 273—321. 29/9. 1933. Heidelberg, Victor-Goldschmidt-Inst. 
f. Krystallforsch.) SKALIKS.

E. P. Henderson und Jewell J. Glass, Erganzende Bemerkungen iiber Laumontit 
und Thomsonit von Table Mmintain, Colorado. Laum ontit tr i t t  ais Drusenfiillung in 
einem Basalt ais frisches, goldbraunes Minerał m it der Lichtbrechung a =  1,504, 
P =  1,514 u. y =  1,516 auf. E r ist opt. negativ. E r liat die Zus. 50,82 S i02, 20,06 A120 3, 
2,18 Fe20 3, 12,14 CaO, 0,02 MgO, 0,22 K ,0 , 0,31 Na20  u. 14,87 H 20 . Mit dem Lau- 
montit kommt zusammen ein Thomsonit vor, welcher ebenfalls besclirieben wird. 
(Amor. Mineralogist 18. 402—06. Sept. 1933.) E n s z l in .

Lloyd M. Thompson, DerOreat Sulphurgang von Alslon Moor. Dieser sehr machtige 
Gang enthalt grofie Mengen Schwefelkies. E r ist wahrscheinhch im spaten Unter- 
carbon entstanden. (Proc. Univ. Durliam 9. 91—98. Jun i 1933.) E n s z l in .

Kingsley C. Dunham, KrystallhoJilraume in  den Laren der Hawaiischen Inseln. 
Die Mineralfullungen von Spalten, Hohlraumen u. Mandeln werden Yon 3 Fund- 
punkten besclirieben u. neue Analysen Yerschiedener, besonders zeolith. Mineralien 
angegeben. Die Hawaiischen Magmen sclieinen Restmagmen m it einem hohen Greh.- 
an fliichtigen Bestandteilen u. W. gewesen zu sein, aus denen zuerst wasserfreie Mine
ralien u. erst spater wasserhaltige Silicate auskrystallisiert sind. Die Zeolithe sind 
primarc Mineralien der hydrothermalen Pliase. (Amer. Mineralogist 18. 369—85. 
Sept. 1933.) E n s z l in .

Ernest F. Burchard, Die Herkunft unserer Eisenerze. Nach kurzer Erorterung 
<ler Yerteilung des Eisens iiber die Erde bespricht Vf. die Arten der amerikan. Eisen
erze u. ihre Zus. u. die geolog. Gliederung der Erzvorkk. in den Ver. S taaten m it einer 
Kennzeichnung der einzelnen Erzreviere. (J. chem. Educat. 10. 195—204. April 
1!)33.) W e n tru p .

Pentti Eskola, Ober die Chrommineralien von Oulokumpu. Eine Reihe Cr-haltiger 
Mineralien m it sehr Cr-armen Serpentingesteinen Yergesellschaftlieht werden be- 
schrieben. Weitere Chrommineralien sind Fuchsit in einem Quarzit, welcher Aderchen 
u. Nester yon Cr-Diopsid u. -Tremolit enthalt u. Uvarowit. Die 3 letzteren Mineralien 
sind in Skarn-Lagerstatten m it Dolomit zu finden. Der Chromit u. wahrscheinlich
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aueh die anderen Cr-Mineralien sind hydrothermalen Ursprungs. (Buli. Commiss. 
gćol. Finlande Nr. 103. 26— 44. Aug. 1933.) E n s z l i n .

Tibor v. Szelenyi, Bestimrmng des spezifischen Gewichtes von Bóhrpróben aus dem 
ungarischen Alfold. Beschreibung einer Methode zur Best. der wahren D. u. der Porositat 
der Tone u. Sande, woraus unter Benutzung von Messungen m it der E o t v o s  sehen Dreh- 
waage die D. der in derTiefe anstehenden, m it W. gesatt. Schichten im Alfold (Ungar.Tief- 
ebene) berechnet werden kann. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont.,Abt. A. 1933.360—68.) E n sz .

A. Lacroix, Ober einen Meteorilenfall, welcher bei Cambodge am 9.Januarl933  
niedergegangen ist. Der Meteorit, dessen Fali genau beschrieben wird, hatte ein Ge- 
wicht von 7,800 kg u. gehórt zu der Gruppe der Chondrite. E r zeigt u. Mk. deutlich 
zahlreiehe Chondren von OUvin u. rhomb. Pyrosen. Letzterer gehórt zu den Bronziten. 
Nebenbei konnte aueh monokliner Clinobronzit festgestellt werden. Das Ni-Fe ist 
heterogen. Neben Kamazit t r i t t  in  kleinen Aderchen olme Orientierung eine andere 
Verb. auf. Pyrrhotin ist haufig u. lokal im Fe eingeschlossen. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 197. 565—67. 4/9. 1933.) E n s z lin .

D. Organische Cłiemie.
F. O. Rice und B. L. Evering, Die Bildung freier Radikale aus aliphatischen 

Azoverbindungen. Aus AnlaB der Arbeit von L e e r m a k e r s  (C. 1933. II. 2255) wird 
mitgeteilt, daB sowohl Azometlian, ais aueh Azoisopropan bei 450—550° Sb-Spiegcl 
auflósen (Tragergas Aceton). P a n e t h  (C. 1932. I. 514) konnte das n. u. Isobutyl- 
radikal nicht aus den entsprechenden Pb-Verbb. erhalten, was durch Zers. dieser Radikale 
zu CHj-Gruppen erldart wurde, da Zinkdimethyl isoliert werden konnte. Nach Vf. 
sollten jedoch das Isopropyl- u. tertidre Butylradikal ungefahr die gleiche Stabilitat 
besitzen, wie das Athylradikal, da in  allen 3 Fallen eine C—H-Bindung aufgehen muC, 
um das Radikal unter Bldg. eines Olefins zu zersetzen, wahrend alle anderen Paraffin- 
radikale diese Zers. durch Sprengung einer C—C-Bindung erleiden kónnen (vgl. 
C. 1933. I I . 1331). — Es wurde die Geschwindigkeit gemessen, m it der die akt. Bruck- 
stucke verschwinden (vgl. C. 1932. I I . 2809). Die bei yerscluedenen Abstanden des 
Standardspiegels vom Ofen zur Auflósung des Spiegels benótigten Zeiten stimmen 
bis 20 cm m it denen der Zers. yon Pb(CH3)4 uberein. Bei gróBerem Abstand nimmt 
die Konz. der akt. Bruchstiicke des Azoisopropans nicht so starlc ab, wie beim Pb(CH3)4, 
was dio Bldg. eines yerhaltnismaBig langlebigen Bruchstueks bei der Zers. der Isopropan- 
verb. anzuzeigen scheint; doch konnte bis je tz t nicht festgestellt werden, ob die Iso- 
propylgruppe, die yielleicht in Propylen u. atomaren H  zerfiillt, entstanden war. 
(J . Amer. chem. Soe. 55. 3898—99. Sept. 1933. Baltimore, Maryland.) CoRTE.

H. Gault und L. A. Germann, Ober Melhylenbutanolon. Im  Laufe der Darst. 
des Butanolons (Methylolacetons), CH3-CO-CH2-CH2- OH, nach D. R, P. 223 207haben 
Yff. eine hóhere Fraktion K p .20 95—105° abgetrennt u. aus dieser ein .Prod. yon 
K p .16 92—95° isoliert, schwaeh viscose, farblose Fl., 1. in  W. u. A., wl. in A., mit den 
Eigg. eines ungesatt. Ketols. Zus. C5H s0 2. Liefert ein Dibromid u .  durch Hydrierung 
m it N i ein gesatt. Ketol von K p .15 96°, ident. m it Methylbutanolon, CH3-CO-CH(CH3)■ 
CH2-OH, wie die D arst. des Phenylhydrazons, F . 107°, zeigte (dieses ygl. v. A u w e rs  
u. H e im k e ,  C. 1927. I I . 2754). Obiges Prod. muB demnach Melhylenbutanolon, 
CH3-CO-C(: CH2)-CH2'O H , sein. Es ist anzunehmen, daB die Kondensation Aceton- 
Formaldehyd nach obigem P aten t trotz sehr groBen tjbersehusses an Aceton teilweise 
im Verhiiltnis 1 Mol. A ceton: 2 Moll. CH20  yerlauft unter Bldg. von M e t h y l o l b u t a n o l o n  
(Dimethylolaeeton), CH3-CO-CH(CH2-OH)2. Dieses i s t  wenig bestiindig u. z e r f a U t b e i  

der Dest. teils in  CH20  u. Butanolon, teils in  H 20  u. Methylenbutanolon. (C. B. hebd. 
Seances Acad. Sci. 197. 620—21. 18/9. 1933.) Lindenisaum.

A. E. Tschitschibabin und M. M. Katznelsson, Darslellwig d e r  l,2-Dimethyl- 
valeriansaure. Vff. beschreiben die Synthese yon 1 ,2-Dimethylyaleriansaure aus sek.- 
Butylbromid u. Methylmalonsaureester. —  V e r s u c h e .  sek.-Butylalkohol, Methyl- 
athylketon wird m it Na in  feuchtem A. reduziert. Kp. 100—101°, d°0 =  0,82al. 
sek.-Butylbromid, aus vorst. Verb. u. m it HBr. K p.75ł 91—91,5°, ^18ią =  
Methyl-sek.-butylmalonsdure, C8H w0 4. Die Na-Verb. von M e t h y l m a l o n s a u r e e s t e r  m  . 
wird m it sek.-Butylbromid 5S tdn . erhitzt, A. abdestilliert, W. z u g e f i i g t ,  obere ipenic 
zusammen m it A.-Auszug der unteren destilliert. Fraktion 230—240 * s™el^ e 
absol. A. m it KOH in der Hitze K-Salz aus. Freie Saure, aus W., F. 118—U J • 9
Salz. Athylester. K p.;4a 236,5—238,5°, rf18ls =  1,0009. — 1 ,2-Dimethylmlenanmurt aus
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yoriger Saure bei 130— 135° C 02-Abspaltung. K p .,50 210,5—210,8°, Ag- u. Cd-Salz; 
Mełhylester, K p .M3 155—158°; Ohlorid, K p .I93 110—113°; Amid, aus A., F. 101— 103°. 
Anilid, F. 71—72°; p-Bromanilid, analog, F. 115—117°. (Buli. Acad. Sci. U. R . S. S. 
[russ.: Iswestija Akademii Nauk S. S. S. R.] [7] 1933. 267—71.) Z w e c k e r .

A. E. Tschitschibabin und S. I. Korjagin, Darslellung der a-Cyclopentylpropion- 
saure. Vff. beschreiben D arst. der a-Cyclopcntylpropionsaure aus Cyclopentylbromid 
u. Methylmalonsaure. — V e r  s u c h e .  Melhylcydopentylmalonsaureester, aus der Na- 
Verb. des Methylmalonsaureesters in absol. A. u. Cyclopentylbromid. Kp. 138— 145°.
— Melhylcydopentylmalonsaure, CgHjjO.,, aus vorst. E ster; aus Bzl., F . 150— 151°;
Ag-Salz. — a-Cyclopentylpropionsaure, CflH 140 2, aus yoriger Saure bei 180° C 02-Ab- 
spaltung. Kp. 238,5—241°, Ag-Salz-, Cd-Salz-, Chlorid, Kp. 107°; Methylcster, Kp. 189 
bis 191°; Amid, F . 115—116°; p-Nitroanilid, F. 115—116°. (Buli. Acad. Sci. U. R. S. S. 
[russ.: Iswestija Akademii Nauk S. S. S. R .] [7] 1933. 273—76.) Z w e c k e r .

B. H. Yelburgi, Kondensation von Bromalhydrat mit aliphaiisclien Amiden. Vf. 
hat die aliphat. Amidę vom Form- bis zum Pelargonamid m it Brom alhydrat kon- 
densiert u. die gebildeten Prodd. m it den entsprechenden Chloralderiw. yerglichen. 
Die Bromalamide werden durch Erhitzen der Amidę m it uberschiissigem Bromal
hydrat bis zum E rstarren erhalten:

R - C O N H 2 +  CH(OH)2-CBr3 =  R-CO-NH-CH(OH)-CBr3 +  H„0.
Sie werden durch k. NaOH zum Ausgangsamid, H -C 0 2H u. CHBr3 hydrolysiert, 

die hoheren Gliedcr langsamer. Sie konnen in  2 Gruppen geteilt werden: Form- bis 
Butyramid (I) u. Valer- bis Pelargonamid (II). Die Verbb. von I sind reaktionsfiihiger 
u. ihre Red.-Prodd. unbestandiger ais die von II. Die Chloralyerbb. yon I bilden sich 
leichter ais die von II. Bromalformamid wird nur m it H 2S 04 ais Kondensationsmittel 
erhalten. Die Bromalverbb. von I  werden durch NaOH leichter zers. ais die Chloral
yerbb. — Acetanhydrid w irkt auf die Bromalamide in Ggw. von konz. H 2S 04 n. 
acetylierend, in Ggw. yon verd. NaOH bei 0° unter Bldg. der Anliydroverbb., yoraus- 
gesetzt, daB das Gemisch sauer bleibt. Die Verbb. von II konnen auch leicht nach 
C h a t t a w a y  (C. 1931. I I .  2980) acetyliert werden. —  Die Methylierung m it (CH3)2S0., 
u. Alkali muB bei 0° ausgefiihrt werden u. yerlauft bei den Verbb. von II leichter. 
Bromalformamid konnte nicht m ethyliert werden. — M it 2 Moll. PC15 entstehen 
Verbb. vom Typus R-CCl: N-CHGl-CBr3, welche sich von einer tautom eren Form 
der Bromalamide ableiten.

Y e r s u c h e .  Bromalformamid, C3H 40 2NBr3. 8 g Form am id u. 58 g Bromal
hydrat bis zur Lsg. erhitzt, nach Abkuhlen einige Tropfen konz. H 2S 04 zugefiigt, nach
2—3 Tagen auf Eis gegossen u. im Eissclirank stehen gelassen. Aus ĆH30 H  Platten, 
F. 139—140°, 1. in W. — Acetylderiv., C5H 60 3NBr3, Nadeln, F . 107— 108°. — Benzoyl- 
deriv., C10H 8O3NBr3, Nadeln, F. 139°. — Anliydrodibromalformamid, C6H 0O3N2Br0. 
Bromalformamid in l% ig. NaOH gel., bei 0° langsam Acetanhydrid bis zur bleibenden 
sauren Rk. zugegeben u. im Eisschrank stehen gelassen. Aus yerd. A. P latten, hei 160° 
Schwarz, F. 170°. — [jj-Tribrom-v.-chlordthyl]-formamid, C3H 3ONClBr3. 5 g Bromal
formamid u. 2,9 g PC15 bis zur beendeten HCl-Entw. erhitzt. Farblose FI., K p .15 80°.
— Benzoylbronialacetamid, Cn H I0O3NBr3, Nadeln, F . 122°. — Metfiylbromalacetamid, 
C5H80 2NBr3. In  l% ig . NaOH m it (CH3)2SO., im Eisschrank. Aus CH3OH dicko 
Platten, F. 106°. — Anhydrodibromalacetamid, CsH i0O3N2Br|;, seidige Nadeln, F . 183 
bis 185°. — [f)-Tribrom-<x-chlorathyl]-acetamid, CjHjONCIBrj, K p .8 76°. — [p-Tri- 
brom-u.-chlorathyl]-acetimidchlorid, C4H.,NCl2Br3, K p .25 138°. — [fj-I)ibromvinyl]-acel- 
amid, C4HsONBr2. Acetylbromalacetamid in Eg. m it Zn-Staub reduziert, F iltra t bei 
0° mit Soda neutralisiert. Aus PAe. P latten, F . 82°. — Bromalpropionamid, G;H80 2NBr3, 
Platten, F. 174°. — Acetylderiv., C7H 10O3NBr3, P latten, F. 96—98°. — Benzoyideriv., 
Cj2Hi20 3NBr3, P latten, F . 113— 115°. — Mełhylderiv., C6H 10O2NBr3, P latten , F . 85 
ris —  AnliydrodibromalpropioTuimid, C10H 14O3N2Br6, seidige Nadeln, F . 192°. — 
\P-Tribrom-a-chlordthyl]-propio7iamid, C5H 7ONClBr3, Ivp.la 120°. — [fi-Dibromvinyl]- 
Wopionamul, C5H 7ONBr2, P latten, F. 84—86°. — Accłylbroinalbutyramid, C8H 120 3NBr3, 
Platten, F. 96—98°. — Benzoylbromalbulyramid, Cl3H lfl0 3NBr3, P latten , F. 122°. — 
Methylbromalbutyramid, C7H 120 2NBr3, Nadeln, F . 101°. —  Anhydrodibromalłmlyr- 
arnŃż, Ci2H 18O3N 2Br0, seidige Nadeln. F . 155°. — [fi-Tribrom-a.-chlorathyl]-bulyramid, 
ŁęHsONClBr3, K p .10 126°. —  [f3-Dibromvinyl]-butyramid, C0H 9ONBr2, Nadeln, F . 78 
bis S0°. — Bromalisołmtyramid, C6H 10O2NBr3, P la tten , F . 156°. — Acetylderiv., 
, sH120 3NBr3, Buschel, F . 141— 143°. — Benzoylderw., C13H 140 3NBr3, Buschel, F. 131 
bis 132°. — Methylderiv., C7H 120 2NBr3, Nadeln, F . 135°. — Anhydrodibroimlisobutyr-
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amid, C12H 1R0 3N2Br6, seidigo Nadeln, F. 155°. -— [p-Dibromvinyl]-isobutyramid, 
C0H 9ONBr2, P latten, F . 80—82°. — Bromalisovalcramid, C7H120 2NBr3, Platten, F. 149°.

—  Acelylderiv., CuHnOaNBr;,, Buschel, F . 140— 142°. — Benzoylderw., C14H 1(j03NBr3, 
Biischel, F . 98—100°. — Methylderw., CsH 140 2NBr3, P latten , F . 115— 117°. — Anliydro- 
dibromalisovaleramid, ClllI I220 3NoBrc, Nadeln, F . 130—132°. — [f)-Dibromvinyl]-isovaler• 
amid, C7H n ONBr2, Nadeln, F . 68— 70°. — [f3-Bromvinyl]-i$ovaleramid, C7H 12ONBr. 15 g 
Bromalisovaleramid in Eg. m it 6 g Zn-Staub unter Kuhlung versetzt, 4 Stdn. ge- 
schiittelt, F iltra t bei 0° m it Soda neutralisiert. Nadeln, F . 71—74°, bei Raumtemp. 
unbestiindig. — Bromalcapronamid, CsH 140 2NBr3, P latten, F . 146°. — Acetylderiv., 
CwH 160 3NBr3, Biiseliel, F . 120— 122°. — Benzoylderw., C15H ls0 3NBr3, Platten, F. 132 
134°. —  Mełhylderii)., C9H 1G0 2NBr3, P latten , F . 105— 107°. — Anhydródibromalcapron- 
amid, C10H 28O3N2Br0, seidigeNadeln, F.1530.— \fi-Dibromvinyl]-capronamid, C8H 13ONBr2, 
Nadeln, F. 74— 75°. — [fS-Bromvinyl]-capronamid, C8H 14ONBr, Nadeln, F. 61—63°. — 
Bromaldnanthamid, C9H 160 2NBr3, P latten, F . 142°. ■—Acetylderw., Cn H i80 3NBr3, Nadeln, 
F . 135— 136°. — Benzoylderw., C10H 20O3NBr3, P latten , F . 126°. -— Methylderw., 
C10H 18O2NBr3, P latten, F . 93—95°. — Bromalcaprylamid, C10HlsO2NBr3, Platten, 
F . 139°. — Acetylderw., C12H 20O3NBr3, seidige Nadeln, F . 129°. — Benzoylderw., 
CI7H 220 3NBr3, Biischel, F . 108— 110°. — Methylderw., C11H 20O2NBr3, Platten, F. 85°.
— Anhydrodibromalcaprylamid, C20H 34O3N2Brc, seidige Nadeln, F. 166°. — [fi-Di-
bromvinyl]-caprylamid, C10H 17ONBr2, Buschel, F . 115°. — [f!-Bromvinyl]-ca-prylamid, 
C10HlsONBr, Nadeln, F . 67—71°. — Bromalpdargonamid, Cu H 20O2NBr3, Platten, 
F . 139°. — Acelylderw., C13H 2, 0 3NBr3, seidige Nadeln, F . 121°. — Benzoylderiv., 
C1BH 210 3NBr3, Buschel, F . 123^-126°. — Methylderw., C12H 220  2NBr3, Nadeln, F. 72 
bis 74°. — [p-Dibromvinyl]-pelargonamid, Cn H 13ONBr2, Biischel, F. 63—64°. — 
lf}-Bromvinyl]-pelargonamid, Cn H 20ONBr, K p .10 148°. (J. Indian chem. Soc. 10.

■ 383—90. Aug. 1933. Bombay, Royal Inst. of Science.) L in d e n b a u m .
T. R eichste in  und G. T rivelli, t!ber Sorbylchlorid. I I .  (I. vgl. C. 1932 .1. 2847.) 

Durch Austausch des Cl im Sorbylchlorid (I) gegen andere Substituenten kónnen n. 
Rk.-Prodd. (A) oder anormale Rk.-Prodd. (B oder C) entstehen. Die Umsetzung mit 
KCN entspricht C, die m it Ag-Butyrat gleiehzeitig A u .  C. — I  reagiert mit C0H5ONa 
ziemlich glatt. Das Rk.-Prod. war ein Gemiscli, welches sich in einen phenol. u. einen 
neutralen Teil zerlegen UeC. Letzterer war nieht der erwartete Phenolsorbylather, 
da er, m it KJiInO., oxydiert, weder Phenoxyessigsaure noch Phenoxypropionstiure 
lieferto; es diirfte sich um ein Prod. aus 2 Moll. I  handcln. Der phenol. Anteil war
o-Sorbylphenol, HO • C0H., ■ CH2 ■ C H : CH -CII: CH-CH3, denn seine Hydrierung ergab
o-n-Hezylphenol. Die Rk. war also bzgl. des Sorbylrestes naeh Schema A verlaufen.

A CH3• C H : CH-CH: C H -C H .-X  B CH3-CH: CH-CHX-CH: CH2 
C CH3.C H X -C H : CH-CH: CH2 

I  vorlialt sich Phenol gegeniiber somit analog den Allylhalogeniden, welche bei Umsatz 
in Bzl., A. usw. nieht Phenolallylather, sondern o-Allylphenole liefern, u. zwar olrne 
Strukturanderung der Seitenlcette (C la ise n , C. 1924. I. 178. 1925. I. 1601). Daraus

• ergibt sich auch, daB I  sicher die n. Formel (entspreehend A) besitzt. — Durch Einw. 
von aktiyiertem  Mg u. C02 auf eine ath. Lsg. von I  wurde neben neutralen Prodd. 
(besonders einem durch Verdoppelung gebildeten IiW -stoff C12U 1S) eine Siiure erhalten, 
welche bei der Hydrierung sofort reine Atliylpropylessigsaure lieferte u. folglich eine 
Hexadien-3-carbonsaure, CH3-CH: CH-CH(C02H )-CH : CH2, ist (Lage der Doppel- 
bindungen willkurlich angenommen). Die Rk. ist somit naeh Schema B verlaufen, 
ganz analog wie beim Cinnamylehlorid (G ilm a n  u. H a r r i s ,  C. 1927. II. 1260). Ob 
bereits dem Sorbyl-MgCl die anormale S truktur zukommt, liiCt sich noch nieht sagen. 
Obiger KW-stoff C12H 18 kann nieht die n. S truktur besitzen, da er durch Hydrierung 
kein n-Dodecan lieferte. Die Ozonisierung in Cyclohexan u. Nachoxydation mit IvMn04 
ergab ein Siiuregemisch, aus welehem Bernsteinsaure isoliert wurde.

V e r  s u c h e. Sorbylchlorid (I), C6H 9C1. Wie fruher, aber mit 11,6 g Sorbni- 
alkohol, 14,3 g SOCl2 u. 9,5 g Pyridin. Rohdestillat sofort in Vakuumampulle 3 Stern, 
auf 100° erhitzt u. nochmals dest. K p .12 45,5°, D .24 0,9434, n ir4 =  1,5037, Md =  3fa,ou 
(ber. 33,84). — o-Sorbylphenol. Aus 12"g Phenol u. 2 g Na in A. dargestelltes u. nu 
A. gewaschenes C„H5ONa in A. m it 4,5 g I  gekocht, bis eine Probe des Filtrats Ol-irci 
war, m it W., Essigsaure u. A. gesehuttelt, A .-Ruckstand fraktioniert. Fraktion j^P-o,2 
ca. 90° in  Pentan m it CLAlSENseher Lauge ausgeschuttelt, alkal. Ausziige unter Jiis- 
zusatz angesauert, Prod. in Pentan aufgenommenusw. K p .„,2 100°. — o-n-IIexytpieiio. 
Durch Hydrieren des vorigen in A. m it P t0 2. K p .0)3 ca. 100°. Mit sd. verd. Aa
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u. Chloressigsaure der Glykolsaureather, aus Bzn. Krystalle, F. 89—90° (vgl. S a n d u - 
LESCO u. G ir a r d , C. 1931. I. 931). — Hexadien-3-carbonsdiire. Mit J  aktivierte Mg- 
Spano unter A. m it Spur CH3J  versetzt, unter Einleiten von C 02 ath. Lsg. von I  ein- 
getropft, sehliefllich kurz gekocht, m it Eis u. HC1 zers., m it verd. Lauge in  sauro u. 
neutrale Anteilo getrennt. Kp.u  ca. 100°. — Athylpropylessigsdure. Durch Hydrieren 
der yorigen in A. m it P t0 2. Mit S0C12 das Ghlorid (Kp.u  ca. 50°) u. aus diescm das 
p-Bromanilid, aus Bzn., F. (korr.) 148°, u. das p-Anisidid, F. (korr.) 120°. —: Der neutralo 
Anteil, ein KW -stoff Cn I lu , wurde m it besserer Ausbeute erhalten, ais man auf Cu-Mg- 
Legierung (G il m a n  u. Mitarbeiter, C. 1928. I. 1519) unter A. nach Zusatz yon etwas 
J  ath. Lsg. von I  tropfte u. schlieBlich kurz kochte. Kp.u  90—95°, K p .0i2 50—55°. 
Nahm in A. +  P t0 2 schnell 4 H 2 auf unter Bldg. eines gesatt. KW-stoffs von’ K p .0,3 ca. 
G0°, erst boi sehr tiefer Temp. erstarrend. (Helv. chim. Acta 16. 968—75. 2/10. i933. 
Ziirich, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

J. W. E. Glattfeld und John W. Chittum, Die Ci-Saccliarinsauren. V II. Die 
Darstellung und Spaltung von d,l-Threo-l,2-dioxybuttcrsaure. (VI. ygl. C. 1 9 3 3 . I. 
2935.) d,l-Tlireo-l,2-dioxybuttersdurc (F. 74— 75°) (ygl. B ra u n , C. 1 9 2 9 . I. 1324) 
ist von G l a t t f e l d  u . W o o d r u f f  (C. 1 9 2 7 . II . 2279) durch Oxydation yon Croton- 
siiurc m it KC103 in Ggw. von OsO.( oder m it Ba(Mn04) dargestellt worden. Beim 
KC103-Verf. kann die Ausbeute sehr verringert worden, wenn die Ausscheidung des 
schon von B r a u n  beobachteten sauren K-Salzes nicht beachtet wird. Die Darst. 
erfolgt am besten m it Hilfo von AgC103; man arbeitet zweckmiiBig nicht bei Zirnmer- 
temp. (B rau n ), sondern boi 0°. Ausbeute 66—70%- F. 73,5—75,5°. Die opt. Spaltung 
wurde von M o e r e l l  u . H a n so n  (J. chom. Soc. London 8 5  [1904]. 197) vorsucht; 
diese Autoren erhielten m it Hilfe von Chinidin eine 1-Form, dereń Drehung zu — 13,51° 
angegobcn wird. Dieser W ert is t abor unsichor, da sich aus den Vers.-Daten — 19,08° 
berechnet. Vff. konnten sowohl m it Bruein ais auch m it Chinidin dio d- u. 1-Sauro 
erhalten. Beide Spaltungen wurden in KC,,H70., +  C4H 80.,, Krystalle aus absol. A. +  
Athylacetat, F . 101—103° bzw. 104—107°. Phenylhydrazid, F . 132°. Brucinsalz, 
F. 229,5°. — M o r r e l l  u . H a n so n  (J. chem. Soc. London 8 5  [1904]. 197) konnten 
nur mit Chinidin eine opt. Spaltung erzielen, die zur 1-Saure fiihrte. Im  Gegensatz 
dazu fanden Vff., daB sich die Spaltung sowohl m it Chinidin ais auch m it Brucin 
bewirken laBt. In  beiden Fallen bildet die 1-Siiure die wl. Salze; das Brucinsalz wird 
durch mehrmalige Krystallisation aus A. +  Essigester rein erhalten; das Chinidin-
1-salz ist swl. in  W. l-Threo-l,2-dioxybullersdure, K rystalle aus Essigester, F. 73,5 
bis 75°, [cc]d =  — 15,5°. Das Chinidinsalz, F. 159—162°, [<x ] d  =  +147,5°, bildet ein 
Hydrat vom F. 116— 122°. d-Threo-l,2-dioxybuttersaure, [a]u =  +15,45°. (J . Amer. 
chem. Soc. 55 . 3663—68. Sept. 1933. Chicago, Univ.) O s te r ta g .

W. E. Barch, Die Oxydation von 5-Ketogluconsaure mil Salpelersdure in  Gegen-icart 
uon Yanadium. 5-Ketogluconsaure wird dureh 25°/0ig. H N 0 3 in Ggw. von Na-Ortho- 
vanadat boidersoits der Ketogruppe aufgespalten. 50°/o des Molekiils werden ais 
Wdnsdure u. Oxalsaure wiedergefunden; 1/3 des 5 C-Atomo enthaltenden Spaltstiicks 
erscheint ais Xylotrioxyglutarsaure, die weiterhin zu Traubensaure oxydiert wird; 
das Schicksal yon 1/3 des Ausgangsmaterials is t unbekannt. Wahrseheinlich beschrankt
sich die katalyt. W rkg. des V-Salzes auf die Spaltung der C-Kette zwischen den
Atomen 4 u. 5; 4-atomige Sauren, die bei der Oxydation yon Hexosederivy. ohne 
Katalysator angotroffen werden, sind wahrscheinlich duich sekundare Oxydationen 

entstanden. — Aus dem Verlauf der Oxydation von Glucosc 
m it H N 0 3 un ter den zur Oxydation yon I  angewandten Be-
dingungen schlieBt Vf., daB sich zunachst unbestandig Sal-
petersaureester bilden, die sich unter Abspaltung yon H N 0 2 
zers. — Darst. von I  nach einer Modifikation des Verf. yon 
K i l i a n i  (Ber. dtseh. chem. Ges. 55  [1922]. 2817). Isolicrung 
ais Ca-Salz yon der Zus. Ca(CcH gO,)2-3 H 20  (Krystallmehl). 
[a]D20 — — 11,69° (Ca-Salz in verd. HC1). — Xylotrioxyglutar- 

siiure, Krystalle aus W., F . 142— 144°, opt.-inaktiy. (.J. Amer. chem. Soc. 55 . 3653—58. 
Sept. 1933. Flushing [L. J.].) Os t e r t a g .

Gerald J. Cox und Mary L. Dodds, Einige Alkylesłer der Ldvulinsaure. Fiir 12
(darunter 4 neue) Alkylester der Lavulinsiiure haben Vff. folgende, gute Ausbeuten
liefernde Darst.-Methode ausgearbeitet: Die nach Mc K e n z ie  (ygl. C. 1 9 3 1 . I. 2333) 
oder T h o m a s  u . S c h u e t t e  (C. 19 3 1 . II . 985) aus Rohrzucker dargestellte R o h -  
Layulinsaure wird m it dem betreffenden Alkohol ( +  konz. HC1) in einem zweckmaBig
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ausgeriisteten App. durcli Kochen iiber freier Flamme verestert, der Ester nacli prakt. 
vollstandiger W .-Abtrennung durch Vakuumdest. gereinigt u. ais saurefreies Prod. 
crhalten. Die Ausbeuten bewegen sich zwischen 29—37,3% der Theorie; beim n-Butyl- 
estcr wurden 40%  erreicht. Kleine Ausbeuten an letzterem wurden erhalten beim 
Kochen einer Mischung von n-Butylalkohol, Eohrzucker u. HCl, groBere Ausbeuten 
bei der Veresterung roher Lavulinsaurelsgg. m it dem Alkohol, aber bei beiden 
Methoden entstanden ais Nebenprodd. n-Butylformiat u. n-Butylehlorid. Dargestellt 
wurden folgendo E ster: Methyl-, Athyl-, n-Propyl-, Isopropyl-, n-Butyl-, Isóbutyl-, 
sek.-Butyl-, n-Amyl-, Isoamyl-, Mcthylpropylcarbinol-, Diathylcarbinol- u. 2-Methyl- 
butyl. — Bei der D a m p f d r u c k - B e s t .  im App. naoh R a m s a y  u . Y o u n g  (appara- 
tive Einzelheiten im Original) wurden die Konstanten A , B  u. C in der Dampf- 
druck-Temp.-Gleichung log P — A  +  B  log T  +  C /T  f i i r  d i e 4  n e u e n  E s t e r  
(sek.-Butyl-, Mcthylpropylcarbinol-, Diathylcarbinol- u. 2-Methylbutyl-) bestimmt. Fiir 
die folgenden Angaben gilt die oben genannte Folgę der z w o 1 f Ester. Kp .760 
bei 0° (beobachtete W erte): 196,0°, 205,8°, 221,2°, 209,3°, 237,8°, 230,9° 225,8°, 253,4°, 
248,8°, 239,6°, 239,0°, 247,2°.— <2-°, (Vergleichswerte von S ah  u . Ma und ScHUETTE 
u. C o w l e y  im Original): 1,04945, 1,01114, 0,98955, 0,98724, 0,97353, 0,96770, 0,96698,
0,96136, 0,96029, 0,95569, 0,95905, 0,96072. — Ferner wurden Oberflachenspannung, 
Parachor, Refraktionsindex (20°) u. Mol.-Refr. nach L o r e n z -L o r e n t z  ermittelt. 
(J . Amer. chem. Soc. 55. 3391—94. Aug. 1933. The Sugar Institute, Inc. a t Mellon 
Institu te  of Industrial Res.) P a n g r it z .

Edith Ju-Hwa Chu und Chao-Lun Tseng, Die Oxydation der d-Glutaminsaure mit 
Chromsaure und, m it Permangansaure. 10 g d-Glutaminsaure, 50 ccm W. u. 20 ccin 
konz. H 2SO., werden im 500-ccm-Kolben unter Riihren m it einer Lsg. von 24 g Na2Cr20 7 
in 40 ccm W. bzw. 39 g ICMnO* in 20 ccm konz. H 2SO,( bei 60—100° 6—7 Stdn. erliitzt. 
Die entwickelte C02 wird im Kalirohr aufgefangen u. gewichtsanalyt. bestimmt. Beide 
Verff. fiihren zur Bernsteinsaure, u. zwar N a2Cr20 7 quantitativ, wahrend durch KMn04 
etwa 2/s der Bernsteinsaure bis zu C02 oxydiert werden. (J . Chin. Chem. Soc. 1. 46—50. 
Aug. 1933. Peking, National Univ. [Orig. engl.].) E ckste in .

Max Bergmann und Leonidas Zervas, U ber Isoglutamin. Stellungnahme zu 
der Arbeit von A b d e r h a l d e n  u . N i e n b u r g  (vgl. C. 1933. II. 2257), die durch Amid- 
bldg. aus dein durch Veresterung von l (+)-Glutaminsaure entstandenen Glutamin- 
sdurehalbesler I  anscheinend l (—) -Isoglutamin I II  erhalten hatten. Da dies von 
ihnen beschriebene Prod. jedoch eine entgegengesetzte Drehungsrichtung aufweist, 
wie das von B e r g m a n n  u . Z e r v a s  ebenfalls von naturlicher Glutaminsiiure aus 
I  HOOC-CII2.CH2-CH(NH2)-COOC2H 5 I I  H6C2OOC-CHS-CH2.CH(NB2)-COOH

HOOC • CH2 • CH, • CH(NH2) ■ COONH2 CO-CH, • CH2 • CH • COONH.,
III  1------- NH-------- 1 IV

d a rg este llte  l (-\-)-Isoglutamin (vgl. C. 1 9 3 2 . I I . 1309), e in e  WALDENscbe Um kehrung 
bei b e id en  Synthesen a b e r  n ic h t  in  Frage k o n im en  k o n n te , h ab en  Vff. die Darst. 
des Halbesters d e r  1 (+)-G lutam insaure n a c h  H a b e r m a n n - A b d e r h a l d e n  wieder- 
h o lt  u . fe s tg es te llt , daB d iesem  d ie  Konfiguration II  e ines y-Esters u . n ich t die n a c h l 
zu k o m m t. Beim Ansetzen d ieses Korpers m it  25°/0ig. N H 3 u n te r  den  Bedingungen 
w ie  b e i A b d e r h a l d e n  u . N i e n b u r g  e n ts te h t  d a ra u s  das Ammoniumsalz der
l (— yPyrrolidancarbonisaure IV , d a s  m it  Isoglutamin isom er is t  (gleiche Summen- 
fo rm e l) , en tg e g en g e se tz t d re h t  w ie 1 (+)-Isoglutam in u. zu r Verwechslung dam it 
AnlaB gegeben  h a tte .  t )b e r  d a s  Silbersalz ltlBfc sich  d a rau s  d ie  freie  l {—)-Pyrrolidon- 
carbonsaure le ic h t d a rs te llen . —  Es i s t  a lso  d as  v o n  Yff. dargeste llte  1 (-f-)-Iso- 
g lu ta m in  (Zitat oben) w e ite rh in  a is d a s  ste reo ch em . m it  1 (-f-)-G lutam insiiure zu- 
sa m m en h an g en d e  Amid zu b eze ichnen . (Hoppe-Seyler’s Z. physio l. Chem. 221- 51 o4. 
16/10. 1933. D resd en , K a ise r-W ilh e lm -In s t. f. L ederfo rsch .) HEYNS.

M. Catoire, Die Starkę, betrachtet nach unseren kolloidchemischen Kemitnissen des 
Micellarzustandes. Die naturliche Starkę besteht aus „biolog.“ jMicellen, die sich aus 
„chem.“ Micellen zusammensetzen. Letztere wieder bestehen aus Amylose n. Silicaten 
oder Phosphaten der Alkalien n. der Erdalkalien. W ahrend sich die Anionen im 
Zentrum der Komplexe befinden, befinden sich die Kationen an der AuBenseite. JJic 
Eigg. der Quellbarkeit, S tabilitat, Lóslichkeit usw. sind abhangig von der Art der 
Kationen. (Ann. Inst. Pasteur 49. 500—37. 1932.) . LlNSER-

E. Yanovsky und R. M. Kingsbury, Lóslichkeit von Inulin. Dahlieninulin (i) «• 
Cichorieninulin (II) unterseheiden sich erlieblich in ihrer L. [=  Lóslichkeit], Jeaes
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der beiden Inulinę existiert wiederum in zwei Modifikationen von verschicdener L. 
Das Ieichter 1. II ist unbestandig u. geht allmahlich in dio schwerer 1 Form uber. Lavu- 
]ose erhóht die L. von I, aber nicht die von II. L. Inulin aus Camaswurzeln (vgl. C. 1931.
II. 40) lia t keinen EinfluB auf die L. von I u. II. Aus iibcrsatt. Lsgg. scheidet sich 
Inulin (II) langsam ab, bis die n. L. erreicht ist. — Dio L. von I u. II wurde in W. bei 
(j, 20 u. 39° u. in 50%ig. A. bei 20° crmittelt. Zahlenwerte vgl. Original. (J . Amer. 
chem. Soc. 55. 3658—63. Sept. 1933. Washington, Bureau of Chemistry and Soils.) Og.

Gustayus J. Esselen, Ober neuere Ergebnisse auf dem Cellulosegebieł. Vf. beschreibt 
die neueren Anschauungen uber den Bau des CeMaŹoscmolekuIs u. ihre Auswirkungen 
auf die Technik der Kunstseidegewinnung. Ferner werden die Anwendungsgebiete der 
verschiedenen Celluloscderiw. gescliildert. (J .  chem. Educat. 10. 585—89. Okt. 1933. 
Boston.) D z i e n g e l .

E. L. Ritman, Die eigentliclie Bedeutung der (3- und y-Cellulose. Vf. untersucht 
gebleichtc u. ungebleichte Zellstoffe u. findet, daB in allen Fallen die Cu-Zahl der im 
Zellstoff cnthaltenen Menge fi-Cellulose proportional ist. /?-Cel!ulosc ist chem. un- 
veranderte Cellulose, aber von geringerer MicellgroBe. Diese kleinen Micellen sind iii 
Natronlauge dispergierbar. Je  grofier ihro Zahl im Zellstoff, um so gróBer seine innere 
Oberflache, um so gróBer also die Angriffsflache fur die F e h l in g s c Iic Lsg. u. ont- 
sprechcnd die Cu-Zahl. — y-Gellulose enthalt einen Bestandteil, der beim Bleichen 
angegriffen wird. D a rcine Pentosane nicht durch Chlor angegriffen werden, aber in 
Mercerisierlauge 1. sind, ist es wahrscheinlich, daB y-Cellulose ein Gemisch von Pentosanen 
u. einer chlorabsorbierenden Substanz darstellt. (Wid. Paper Trade Rev. 100. 968— 74. 
29/9.1933. Java.) D z i e n g e l .

A. Bouchonnet, Trombe und Petitpas, Ober die Nitrierung der Cellulose. (Vgl. 
C. 1933. II. 1510.) Vff. untersuchen die Wrkg. von Alkalinitraten auf dio Nitrierung 
dor Cellulose. K N 0 3 u. NH 4N 0 3 losen sich in  97%ig. u. ebenso in 100%ig. H N 03 zu 50 
bzw. 55°/0. Jcde Nitrierung dauert l ł/2 Stde., Flottenverhaltnis 1 :50 , Temp. 30°. 
Untersucht wurden Salzkonzz. von 0 bis 43% . Mit 100%ig. H N 03 lag das Maximum 
der N-Aufnahme (13,87%) fur N H ,N 03 bei ca. 14% , fiir K N 0 3 bei ca. 30%  (N-Auf- 
nahme 13,7%). Mit abnehmender Salzkonz. nimmt der N-Geh. nur langsam ab (bis 
ca. 13,3% N). Mit steigender Salzkonz. fallt der N-Geh. schnell u. betragt bei 40%  
M trat nur noch 12%  N. Mit 97%ig. H N 03 lag das Maximum der N-Aufnahme (13,4%) 
fiir IvN03 bei 15% . Das Maximum ist schr steil. Bei Konzz. unter 12%  u. uber 26,7% 
KN03 bleibt die N-Aufnahmo unter 12% N. (C. R . liebd. Seances Acad. Sci. 197. 
332—34. 24/7. 1933.) D z ie n g e l .

Inanendra Mohon Das-Gupta, Untersuchungen uber die Zersetzun{/en und Reak- 
lionen des Eamstoffs. I I I . Reaklionen des Harnstoffs m it Aminen und Aminosauren. 
(II. vgl. C. 1933. II . 1019.) Vf. h a t die Rkk. des Harnstoffs m it einigen aromat. Aminen 
u. Aminosauren untersucht. — A nilin  m it 2 Moll. Harnstoff 1 Stde. auf 150° erhitzt. 
AnilinhydrocMorid m it 2 Moll. Harnstoff in W. 21/, Stdn. auf 95—100° oder ohne W.
1 Stde. auf 150° erhitzt. Bldg. von 40— 45% Phenylliamstoff u. 7— 18% Diphenijl- 
hamstoff. Bei aąuimolaren Mengen der Komponenten Bldg. von 59%  Diphenyl- u. 
18°/0 Phenylhamstoff. — Mit S-Arniyiochinolindihijdrochlorid (1: 1 Mol.) in oder ohno 
W.: S-Ureidocliinolin, F. 206°. — Ebenso m it 6-Aminocumarinhydrochlorid: 6-Ureido- 
cumarin, F. 245° (D e y  u. S e s h a d r i , C. 1931. II. 2325). —  Mit o- u. p-Nitroanilin u. 
mit 4-Methoxy-2-nitroanilin bei 160—180° keine Rk. — Aus p-Aminobenzoesaure u. 
4 Moll. Harnstoff in W. (95°, 2 Stdn.): Ais Hauptprod. p-Ureidobenzoesdure, C8H 80 3N2, 
F. >275°, teilweise ais NH^-Salz-, sehr wenig symm. Diphenylharnstoff-p,p'-dięarbon- 
saure, C15H 120 5N2; ferner NH.x-p-Aminobenzoat. — Mit m-Aminobenzoesaure: m-Ureido- 
benzoesaure, F. 269°, u. ihr N H ^Salz; ferner NH^m-Aminobenzoat. — Mit o-Amino- 
lenzoesaure: o-Ureidobenzoesaure, F. 153°, u. ihr N H v Salz; ferner NH^-o-Aminobenzoat.
— Mit p-Arsanilsaure: N ur NH^p-Arsanilat. — Vorst. Verss. sind von besonderem 
Interesse bzgl. der Konst. des „Harnstoffstibamins“ von B r a h m a c h a k i , welches aus 
p-Stibanilsaure u. Harnstoff unter ahnlichen Bedingungen dargestellt wird. Es ist 
unwahrscheinlich, daB dasselbe merkliche Mengen von symm. Diphenylharnstoff- 
PiP'-distibinsaure enthalt (vgl. G r a y , C. 1932. I. 668). E rh itzt man es m it 5%ig. 
NaOH, so entsteht reichlich p-Stibanilsaure, welche nicht durch Zers. von p-Ureido- 
phenylstibinsaure (vgl. N iy o g i , C. 1929. I. 1686) entstanden sein kann, da diese m it 
h. verd. Lauge keine p-Stibanilsaure liefert. Die Drogę scheint ais Hauptbestandteil 
P-Stibanilsaure, teils frei, teils ais NH,-Salz, ferner etwas nicht hydrolysierte Acetyl-
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p-stibanilsaure zu enthalten. Beide Siiuren werden lcicht peptisiert. (J . Indian chem. 
Soc. 10. 169—75. April/Mai 1933. Calcutta, BKAHMACHARI-Res.-Inst.) LiNDENBAUM.

M. Battegay und E. Hśgazi, Thiohamstoffchlorid. Beitrag zur Kennlnis der 
Thiocyansaure. Vortrag. Die Darst. des Tliiohamstojjcldorids ist schon referiert (C. 1933.
1. 3706). — Wss. Lsgg, der Thiocyansaurc (I) greifen, je nach Konz., Temp. u. Be- 
riihrungsdauer, Cellulose an, welche ihre Festigkeit verliert u. reduzierende Eigg. an- 
nimmt. Weniger ais 0,25-n. Lsgg., welche die n. Form HS-CN enthalten, sind HC1- 
Lsgg. von gleiclier Konz. yergleichbar. Die Veranderung der Cellulose nimmt mit 
steigender Konz. der Siiuren zu, aber bei I  weniger ais bei HC1, u. sie ist bei I  durch 
die Unbestandigkeit von uber 1/1-n. Lsgg. bcgrenzt. Reine, troekene, bei Raumtemp. 
gasfórmige I  greift Cellulose selbst bei Tempp. bis 100° nicht an. Dasselbe gilt fur Lsgg. 
in geeigneten organ. Solventien, z. B. fiir eine 20%ig. ath. Lsg. — Das Verh. von I 
in  alkoh. Lsgg. ist bekannt (vgl. auch H eg a zi, Dissert., Paris 1933). In  allen anderen 
Lósungsmm. wird I  bei Tempp. bis 40° zu HGN  u. Xanthanwasserstoff zers. Dic 
Schnelligkeit dieser Umwandlung scheint durch den Lóslichkeitsgrad beeinfluBt zu 
werden. So erscheint z. B. in k. ii., welcher I  vorziiglich lóst (bis 25%), der Nd. yon 
Nanthanwasserstoff viel langsamer ais in k. Bzl., welches I  weniger lost. DaB in k. A. 
die n. Form von I  yorliegt, beweist die Bldg. von Methylrhodanid m it Diazomethan. 
In  den hoher sd. Lósungsmm. wandelt sieh I  yon 50—60° ab in N-Cyandithiocarbamid- 
saure um. Es scheint also, ais ob bei hóherer Temp. dem Ubergang der n. in dio Iso- 
form, S : C : NH, kein Zerfall in HCN u. S, sondem ausschlieBlich Dimcrisierung folgt. 
Der stechende Geruch der k. Lsgg. u. ihre Rosafiirbung durch Spuren Ferrisalz (n. 
Form) yerschwinden beim Erwarmen auf iiber 60° u. erscheinen beim Abkiihlen wieder.

Auch dio Bldg. des Thioharnstoffchlorids (El) beruht auf dem tlbergang der n.
I-Form in die Isoform, welche HC1 addiert. Neu dargestellt wurde das Xanthogenamid 
N H 2-CS-O-GH2■ CH„■ OH, F. 68—69°. Durch Einw. von A. auf uberschiissiges II 
entsteht Dilhioallophansaureathylester, NH 2-C S-N H ’CS-OC2H 5. — Die Rk. zwischen
II u. CH3OH yerlauft teilweise anormal, indem bei Siedehitze neben Methylxanthogen- 
amid etwa ebenso viel S-Hdhylthiourethan, N H 2-CO-SCH3, entsteht. Die S-Alkyl- 
thiourethane bilden sieh allgemein aus I  u. den Alkoholen in Ggw. yon HCl-Gas. Obige 
Bldg. des S-Methylthiourethans ist darauf zuriickzufuhren, daB II 111 CH3OH schon 
in  der K alte teilweise zu I  (am Geruch erkennbar) u. HC1 dissoziiert wird. Die Aus- 
beute an  S-Methylthiourethan ist in der K alte noch hoher. Das Gleichgewicht:

NH,-CS-C1 HC1 +  H N : CS 
wird in der K alte nach rechts yerschoben, weil die Rk. von I  m it CH3OH (+  HC1) 
schneller yerlauft ais die Rk. yon II m it CH3OH. — II wurde m it 2 Moll. Phenol ca. 
6 Stdn. auf 50—60° erwarmt, das orangegelbe, klebrige Prod. m it Bzl. behandelt u. 
filtriert. Der ungel., gefarbte Toil lieferte aus W., wobei der Farbstoff zuruckblieb, 
•p-Oxyłhiobenzamid, HO ■ CnH.j ■ CS • NH ,, gelbliehe Nadeln, F. 175° unter Zerfall in 
H 2S u . p-Oxybenzonitril (F. 113°); m it FeCl3 violett; durch h. yerd. NaOH in H2S, 
N H j u. p-Oxybenzoesaure gespalten. Benzol. F iltra t yon gebildetem gelben Harz 
dekantiert, Bzl. u. Phenol i. V. abdest. Ruckstand lieferto aus W. Plienylzanthogen- 
amid, NH 2-CS-OC6H 5, Krystalle, F. 133,5°. Aus obigem Harz wurde durch Behandeln 
m it A., Bzl. ii. A. etwas o-Oxythiobenzamid, F . 117—118°, isoliert. Die Farbstoffe sind 
nach ihren Eigg. Aurine. Man erhalt ein solches leicht, wenn man p-Oxythiobenzamid 
m it ubersehussigem Phenol u. HC1 erhitzt. — I  reagiert m it Phenol u. HCl-Gas ganz 
anders; definierte Prodd. konnten bisher nicht erhalten werden. (Helv. chim. Acta 16- 
999—1008. 2/10. 1933. Miilhausen, Chemieschule.) LiNDENBAUM.

G. V. Jadhav, Kondensation von Propylacetessigsaureathylester mit aromalischen 
Aminen. II . (I. vgl. C. 1932. I. 518.) Weitere Kondensationen wurden mit a- u. 
/9-Naphthylamin, o-Phenetidin, m- u. p-Aminophenol, m- u. p-Nitroanilin u. den
3 Chloranilinen ausgefiihrt. AuBer m it m-Aminophenol wurden neben den Aniliden 
immer die Diarylhamstoffe erhalten. Mit a-Naphthylamin konnte das Amid rucht 
isoliert werden. Vergleichspraparate der Hamstoffe m irden wie friiher dargestellt.

V e r s u c h e .  Es ^ r d e  wie friiher yerfahren, 10 Min. bis 1 Stde. gekocht. —- 
DU-nwphthylharnsłoff, C21H 16ON2, aus Eg. Nadeln, F. 296°. — Di-p-naphlhyUiarnstoff, 
C2lH 16ON2, aus Eg., F. 310°. — n-Propylacet&ssigsaure-P-naphthylamid, Cn H150;-i>, 
aus A., F. 115—116°. — Di-[o-athoxyphenyl]-harnstoff, C17H 20O3N», aus Eg.
F. 220—221°. — n-Propylaeetessigsaure-o-phenetidid, C15H ,10 3N, aus CH3OH
F. 90—91°. — Di-[p-oxyphenyl].hanistoff, C^H ^OjN,, nach Waschen mit yerd. HU 
aus Eg., bei 270° sintemd, F. 280° (Zers.). — n-Propylacetessigsaure-p-oxyaniLvt,
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C13Hl70 3N, aus verd. A., F. 95—96°. — 7i-Propylacelessigsaure-m-oxyanilid, c 13h 17o 3n ,  
nach Waschen m it Bzl. u. verd. HC1 aus yerd. Eg. (1 : 1) Nad ein, F . 223—224°. Acetyl- 
deriv., C,6H lgO.,N, aus verd. A. Nadeln, bei 150° sintemd, F. 165°. — Di-[o-chlorphenyl]- 
harnstoff, C13H i0ON2Cl2, aus Eg. Nadeln, F. 235— 236°. — n-Propylacetessigsaure- 
o-chloranilid, C13H 10O2NCl, aus verd. CH3OH, F. 83— 84°. — Di-[m-chlorphenyl]-har7i- 
sloff, Ci3H ,0ON2C12, aus Eg. Nadeln, F. 245—246°. — n-Propylacetessigsaure-m-chlor- 
anilid, Ć13H lc0 2NCl, aus verd. A., F. 88—89°. — Di-[p-chlorphenyl\-harnstoff, C13H 10 
0N 2C12, aus Eg. Nadeln, F. 289—290°. — n-Propylacetessigsdure-p-chloranilid, C13H J6 
0 2NC1, aus A., F. 123—124°. — Di-\m-nUrophenyl]-harnstoff, C13H j0Or>N.,, aus Eg. 
strohgelbe Nadeln, F. 241—242°. — n-Propylacelessigsaurc-m-nitroanilid, C13H,„0,,N2, 
aus verd. Eg., F. 95— 9G°. — Di-[p-nitrophenyl]-hamstoff, C13H i00 5N4, F. 310°. — 
n-Propylacetessigsaure-p-nitroanilid, CJ3H lcO.,N2, aus Eg., F. 118—119°. (J . Indian 
chem. Soc. 10. 391—94. Aug. 1933. Bombay, Royal Inst. of Science.) L in d e n b a u m .

G. Longo, Ober die Bildung von Aziden aus den N-Nilrosoderivaten von Hydrazo- 
verbindungen. Dio Methode von L o s s e n  (Liebigs Ann. Chem. 150 [1869]. 314. 281 
[1894]. 169) zur Darst. von Hydroxamsauren aus Carbonsiiureestern u. Hydroxylamin 
laBt sich, wie Vf. festgestellt hat, nicht auf Arylazocarbonsaurecstcr A r-N :N -C 0 2R  
u. Arylhydrazinocarbonsaureester A r-N H -N H 1 C 02R anwenden. — Vf. untersucht das 
Verh. ihrer Nitrosoverbb. A r'N (N O )-N H -C 02II gegen starkę Basen. Dabei ergibt 
sich, daB aus diesen Nitrosoverbb. beim Erhitzen m it starken Basen Bldg. der Azide 
ArN3 in so geringer Ausbeute erfolgt, daB liier nur eine sekundare Rk. angenommen 
werden kann. H auptrk. ist dio Zors. der genannten Ester in  ihrer tautomeren Form 
A r-N (:N O H ):N R  unter Entweichen von molekularem Stiekstoff. — p-Nitrophenyl- 
hydrazin-fi-carbonsduremethylester, C8H 90 4N3, durch Eintropfen von Chlorameisensdure- 
mełhylesler in eine eisgokiihlto Lsg. von p-Nilrophenylhydrazin in Pyridin. Gelbe Nadeln, 
F. 180°. Liefert m it NaNO, in Eg. u-Nilroso-p-nitrophenylhydrazin-f)-carbo7isaurcmelhyl- 
nster, C8Hs0 5N.,, F . 125— 126° (Zers.). Bestandig gegen Hydroxylamin. Liefert beim 
Erhitzen m it 10°/„ig. NaOH Stiekstoff u. p-Nitroplienylazid, N 0 2-C6H 4N3, F. 75°. 
p-Nilrobenzolazocarbonsauremethylester, CaH 70 4N3, durch Oxydation der Hydrazino- 
carbonsaure m it Chromsaure in Eg. Orangerote B latter, F . 84—85°. Bestandig gegen 
Hydroxylamin. — p-Nitrophenylhydrazin-fi-carbonsdurcathylester, CgHjjOjNj, analog aus 
ChlorameisensMireatliylester u. p-Nilrophenylhydrazin, gelbbraune Prismen, F. 198 bis 
199°. N-Nitrosoderiv., C9H,n05N4, golbbraune Prismen, F . 110—111° (Zers.). Durch 
Kochen m it W. wird die NO-Gruppo abgespalten. Liefert beim Kochen m it NaOH 
Stiekstoff u. p-Nitrophenylazid. p-Nitróbmzolazocarbonsaureathylcster, C9H 90 4N3, 
orangerote Nadeln, F . 74—75°. Reagiort nicht m it Hydroxylamin. — 2,4-Dinitro- 
phmylhydrazin-fi-carbonsauremethylester, C8H 80 6N4, aus Chlorameiscnsauremethi/lester 
u. 2,4-Dinitrophenylhydrazin, gelbbraune Prismen, F . 138°. LaBt sich nicht nitrosieren
u. nicht dehydrieren. — 2,4-Dinitrophenylhydrazin-f}-carbonsdurcathylesler, gelbbraune 
Prismen, F. 168— 169°. LaBt sich nicht nitrosieren. p-Broniph&iylhydrazin-fi-carbon - 
sduremethylester, CfH a0 2N2Br, aus Chloramcisensauremethylcster u. p-Bromphenyl- 
liydrazin, Nadeln, F . 110— 111°. Bestandig gegen Hydroxylamin. Ń-Nitrosoderiv., 
CgHs0 3N3Br, strohfarbene Nadeln, F . 92° (Zers.). Liefert beim Erhitzen m it starken 
Basen unter Stiekstoff entw. p-Bromphenylazid, Br-CeH.,-N3, F. 20°. p-Brombenzol- 
azocarbonsdurcmethylesler, C8H 70 2N 2Br, aus dem obigen Nitrosoderiv. durch Oxydation 
mit Chromsaureanhydrid; orangegelbe B latter, F . 75—76°. Bestandig gegen Hydroxyl- 
amin. — p-Bromphenylhydrazin-P-carbonsdureathylester, C9H n 0 2N 2Br, F . 105°. Be
standig gegen Hydroxylamin. N-Nitrosoderiv., C9H 10O3N3Br, gelbe B latter, F . 104 
bis 105° (Zers.). Liefert beim Erhitzen m it starken Basen unter Stickstoffentw. p-Brom
phenylazid in geringer Ausbeute. — p-Tolylhydrazin-p-carbonsauremethylcster, C9H I20 2N2, 
Nadeln, F. 112°. Bestandig gegen Hydroxylamin. N-Nilrosoderiv., C9H u 0 3N3, F. 55 
bis 56°. Liefert beim Erhitzen m it starken Basen unter Stickstoffentw. sehr wenig 
P-Tolylazid. p-Toluolazocarbonsduremethylester, C9H ,0O2N2, orangefarbene Blatter,
F. 29—30°. Bestandig gegen Hydroxylamin. p-Tolylhydrazin-p-carbonsdureathylester, 
CioH140 2N2, Nadeln, F . 88°. Bestandig gegen Hydrosylamin. p-Bromphenylhydrazin- 
fi-carbonsaureamid (p-Bromphenylsemicarbazid), F. 223°. — p-Nitrophenylhydrazin- 
carboiisaureamid (p-Nilroplienylsemicarbazid), F. 220°. Beide bestandig gegen Hydr- 
oxylamin. — a-Nitroso-p-formyl-p-nitropJienylhydrazin, C7H e0 4N4, aus Formyl-p-nitro- 
7>henylhydrazin u. Amylnilrit +  HC1 (D. 1,19). Strohfarbene Blatter, F . 109—110°. 
Liefert beim Erhitzen m it starken Basen unter Stickstoffentw. p-Nitrophenylazid, 
P. 75°. Die Nitrosoverb. wird in A. durch Phenylhydrazin denitrosiert zum Formyl-



3416 D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 1933. II.

p-nilroph&nylhydrazin, C;H 70 3N3, F . 183— 184°. (Gazz. chim. ital. 63. 463—71. Juli 
1933. Turin, Univ.) F ie d l e r .

G. Ponzio, Ober die lieaklion zwischen Diazoniumsalzen und Trinilromellian. 
(Vgl. Gazz. chim. ital. 45 [1915]. I I .  12.) F iir die Verbb. Ar(CO,N3), die durch Zers. 
der Azoderiw . A r-N : N -C (N 02)3 (aus Diazoniumsalzen u. Trinitromcthan) erhalten 
wurden, h a t Q u il ic o  (vgl. C. 1932. I I .  3559. 1933. I. 1933) die S truktur Ar-N(NO)' 
N : CO (Carbonitrosoarylhydrazin) angenommen. Vf. halt diese S truktur fiir aus- 
geschlossen, weil die Verbb. weder die Eigg. yon N-Nitrosoderivv., noeh von Iso- 
cyanaten aufweisen. Vf. nim m t dagegen an, daB die genannten Verbb. ais innere An- 
hydride der Sauren Ar - N( : N O H ): N -C O JI (I), namlich ais Verbb. der Struktur II 
bctrachtet werden miissen, denn: sie liefern m it K-M ethylat u. -Athylat schon in der 

A r* N = N —CO NO„-C8H 4-N = N —CO
ii i u i

I I  N-------- O III  N-------- O
K alte die K-Salze der Ester von I, die dann m it schwachcn Sauren in die N-Nilroso- 
derim. der Arylhydrazin-fi-carbonsaureestcr ubergehen, dic L o n g o  (vgl. vorst. Ref.) 
durch direkte Nitrosierung der Arylhydrazin-/?-carbonsaurcester erhielt. Der Ring II 
is t bestandig gegen W., A., Anilin  (vgl. dagegen Q u i l i c o ,  1. c.) usw., wird aber durch 
Piperidin  aufgcspalten (vgl. Q u i l i c o ,  1. c.). Einen weiteren Beweis fiir die vom Vf. 
angenommene S truktur liefert das Verh. der N-Nitrosoarylhydrazin-/5-carbons&uree8ter 
gegen starkę Basen, das L o n g o  (vgl. vorst. Ref.) untersucht hat. — Verb. N 0 2 ■ C6HA 
(C0,N3) (III), durch Nitrieren der Verb. C0H 6(CO2N3) von QuiLlCO (Ygl. C."l933.
I. 1933); strohgelbo Blatter, F. 165°. Liefert m it eisgekuhltem A. u. KOH das 
K-Salz N 0 2-C6Hi -N(: NOK): N -C 0 2C2Hrt, das m it verd. H,SO., N-Nilroso-p-nilro- 
phenylhydrazin-fi-carbonsaurcathylester, C9H 10O5N4, gelbbraune Prismen, F. 110° (Zers.) 
liefert. Letzteres zers. sich m it NaOH in Stickstoff, C 02 u. p-Nilrophenylazid, F. 72°. 
Das Nitrosoderiv. liefert beim Kochen m it W. p-Nitrophenylhydrazin-f}-carbon- 
saureałhylester, CglluO^N,, gelbbraune Prismen, F. 197— 198°. Bei der Einw. von 
Meihanol u. KOH auf die Verb. N 0 2-C6H 4(C02N3) ergeben sich die analogen Bkk. 
(Gazz. chim. ital. 63. 471—78. Juli 1933. Turin, Univ.) F ie d l e r .

A. Dansi, t)ber einige molekulare Verbindungen der p-Nitrophenylessigsćiure. Beim 
Behandeln einer wss. Lsg. des N H X-Salzes der p-Nitrophenylessirjsaure m it CuCl. falJt 
sofort das Salz Cu[C6H.,(N02)-CH2-C02]2, amorph, griinlichblau, aus. Aus dem NH4- 
Salz entsteht dagegen m it HgCl, erst nach langerem Erwarmen ein hellgelbes Salz 
N 0 2• CcH 4• CH2• C 02• HgCl (I) odór H g(N 02-C6H 4-CH2-C 02)2, HgCl2 (II). Beim Ein- 
engen der Mutterlaugen u. Wiederaufnelinien m it W. gewinnt m an ein zweites gclblich- 
weiBcs Salz, (NO„-C6H 4-CH,-CO„HgCl), (NO„-C6H 4-CH„-CO„NH4) (III) oder [(NO.,- 
C6H 4-CH2-C02)2H g ,H gCl2] , “(N 02'C 6H4-CH2-C 02]SrH4)2 (IV)." Der Rk.-Verlauf kann 
folgendermafien formuliert werden:

2N 02-C6H4-CH2-C0„NH4 +  HgCL =  (N02-C6H4-CH2-C02)2Hg +  2NH.,C1 
(N02 • C„H4 • CH2 • C()2)2Hg +  HgĆl2 =  (N02-CeH4-CH2-C02)2Hg,HgCI2 

(N0..-C6H4-CH,-C02)oHg, HgCl o +  2 NO,-CeH4-CH2-CO,lSTH4 =
[(3Sf02- C6H 4- ĆH2- C 02)2Hg,HgCl2], (NÓ2- C6H4- CH2- C02NH4)j • 

Um zwischen Konst. I u. II zu entscheiden, stellt Vf. das Hg-Salz der p-Nilrophenyl- 
essigsaure, C16H 120 6N 2Hg, krj7stallin, Zers. zwischen 170 u. 185°, hor, bchandelt dieses 
in der Warme m it einer Lsg. von HgCl, u. NH 4C1 u. erhalt ein gelbes Prod. mit allen 
Eigg. des bei der Einw. von HgCl2 auf das NH4-Salz der p-Nitrophenylessigsaure ge- 
wonnenen Prod.: Verb. CwH-l20 !lŃ 2Gl2Hg2 (II), mkr., schm. bei 149—150°. Vcrb. 
C32H32OiaN sCl2Hg2 (IV), aus den Mutterlaugen des obigen Prod., mkr. gelblichweiBes 
Pulver, F . 139—140°. Wenn II im Ólbad auf 190° erhitzt wird, entsteht ein Deriv.

V NO.

CH,---------Hg---------H,C

'HgCl V I C lH g C ^ J
NO

2
des Bis-[p-nitrobenzyl]-quecksilbers, die Verb. C14H 10O4N,Cl2Hg2 (V oder VI), braunes 
amorphes Prod., Zers. zwischen 215 u. 220°. (Gazz. chim. ital. 63. 484—89. Juli 1933. 
Mailand, Inst. d. Perfezionamento in Chimiea Industriale G. Ronzoni.) F ie d l e r .

Herbert H. Hodgson, John Walker und J. Nixon, Die direkie Dibromieningmn 
m-Bromphenol und ein Beispiel von Gruppenwanderung. HODGSON u. N ix o n  (C. 1930-
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I. 206) haben eine von K o h n  u . S t r a s s m a n n  (C. 1925. II . 2265) bei der Bromierung 
yon m-Bromphenol (I) erlialtene Tribromverb. ais 2,4,5-Tribromphenol formuliert. 
Da die BEILSTEIN-Redaktion auf einige Anomalien auf diesem Gebiet hinwies, haben 
Vff. dio Bromierung von I  erneut untersucht. Zu diesem Zweck wurden 2,3,4- u.
2.4.5-Tribromphenol, 2,3,4-Tribrom-6-nitrophenol u. 2-Nitro-3,4,6-tribromphenol u. die 
zugehórigon M ethylather auf eindeutigen Wegen synthetisiert. Bei der Dibromierung 
von I  in Eg.-Lsg. nach K o h n  u. S t r a s s m a n n  entsteht ein Gemisch, aus dem 2,3,4,6- 
Totrabromphenol u. 2,3,4- u. 2,3,5-Tribromphenol isoliert wurden. In  CCl.j-Lsg. entsteht 
sofort 3,4-Dibromphenol; die 4-Stellung wird also leicht bromiert; zu weiterer Bro- 
micrung ist langeres Aufbewahren nótig; man erhalt iiberwiegend 2,4,5-Tribromphenol. 
Aus theoret. Griinden sollte das 2,3,4-Isomere schwcrer tetrabrom iert werden ais das
2.4.5-; entsprechend sollte das d ritte  Bromatom in 3,4-Dibromphenol leichter in  6 
eintreten ais in 2, worauf weitere Bromierung zu 2,3,4,6-Tetrabromphenol erfolgt. 
Dics wurde die groBc Ausbeute am 2,3,4,6-Tetrabromphenol u. das Oberwiegen von
2.3.4-Tribromphenol bei der Bromierung in  Eg. erklaren. — 3-Brom-2-nitrophenol 
gibt m it Br in Eg. unter Gruppenwanderung 2,3,4-Tribrom-6-nitrophenol; bromiert 
man in alkoh. Lsg. oder m it alkal. NaOBr, so erfolgt n. Substitution zu 3,4,6-Tribrom-2- 
nitrophenol. Dio Befundo von K o h n  sind demnach wio folgt zu deuten: Das Prod. 
vom F. 78° ( K o h n  u . S t r a s s m a n n )  u . der zugehórige M ethylather (F. 67°) sind 
Gemisehe. Das Bromnitroanisol vom F. 105° ( K o h n  u . S u s s m a n n ,  C. 1926. II . 564) ist
2.3.4-Tribrom-6-nitroanisol. Das Prod. vom F. 70° (K o i in  u . P f e i f e r ,  C. 1927.
II. 1821) ist 3,4,6-Tribrom-2-nitroanisol; es liefert m it HBr 3,4,6-Tribrom-2-nitrophenol 
vom F. 127° (nicht 122°, wie K o h n  u . P f e i f f e r  angeben).

V o r s u c h e .  Bromierung von I  in Eg. liefert 2,3,4,6-Telrabromphenol (F. 113° aus 
PAe.), 2,4,5-Tribromphenol u. 2,3,4-Tribromphenol. — 3,4-Dibromphenol, aus I  u. 1 Mol. 
B rin  CC14. Prismen, F . 80°. 2,4,5-Tribromphenol, aus I  u. 2 Moll. Br in CCI., (24 Stdn.); 
in Nitrobenzol verlauft die Bk. rascher. Darst. aus 2,5-Dibromphenol u. Br in  Eg. 
Nadeln aus C2H.,Cl2 +  PAe., F . 87°. Gibt m it CH2N2 2,4,5-Tribromanisol, Nadoln 
aus 90%ig. H C 02H, F . 105°. — 3,4,6-Tribrom-2-nitrophenol, C6H 20 3NBr3, durch 
Nitrierung von 2,5-Dibromphenol m it K N 0 3 u. verd. H 2SO.i u. Bromierung des m it 
Dampf fluchtigen 3,6-Dibrom-2-nitrophenols. Gelbliche Tafeln aus 90°/oig. HCO„H, 
F. 127°. — 2,5-Dibrom-4-nitrophenol, C6H 30 3NBr2, entsteht ais nicht fliichtiger Anteil 
bei der Nitrierung von 2,5-Dibromphenol. Gelbliche Nadoln aus C2H 4CI2, F . 110°. 
Daraus durch Methylierung m it CH2N2 in A., Red. m it F e  u. HCl u. SANDMEYERsche Rk.
2.4.5-Tribromanisol, F . 105° (vgl. oben). — 2,3,4-Tribrom-6-nilrophenol, aus 5-Brom-2-
nitrophenol m it alkal. NaOBr-Lsg. oder m it Br in A. oder durch Nitrierung von 2,3-Di- 
bromphenol m it H N 0 3 (D. 1,5) in Eg. u. Bromieren des m it Dampf fluchtigen 2,3-Di- 
brom-6-nitrophenols (gelbe Nadoln aus A., F . 105°) in A. Gelbe Prismen aus Methanol, 
F. 123°. Gibt m it CH2N 2 in A. 2,3,4-Tribrom-6-nilroanisol, Nadeln aus 90%ig. H C 02H, 
F. 109°. Daraus durch Red. m it Fe u. verd. HCl, Diazotieren m it N aN 02 u. alkoh. 
H2S0., u . Kochen der Diazolsg. 2,3,4-Tribromanisol, C7H 5OBr3, Tafeln aus H C 02H, 
F. 106°. — 2,3,4-Tribromphenol, C0H 3OBr3, aus dcm Anisol u. HBr. Prism en aus 
HCOjH, F. 95°. — 3,4,6-Tribrom-2-nitrophenol, C6H 20 3NBr3, durch Bromierung von
3-Brom-2-nitrophenol m it alkal. NaOBr oder m it Br in A. Gelbliche Tafeln aus H C02H, 
F. 127°. Mit CH,N2 3,4,6-Tribrom-2-nitroanisol, C-H.,03NBr3, Prismen aus H C 02H,
F. 72°. Durch Elim ination des N 0 2 2,4,5-Tribromanisol (vgl. oben). — 3-Brom-2-nitro- 
phenol gibt m it Br in  Eg. 2,3,4-Tribrom-6-nitrophenol (F. 123°), in A. 3,4,6-Tribrom-2- 
nilrophenol (F. 127°). Letzteres gibt m it Br in Eg. bei 50° ein bei 220—225° schm. 
gelbes Prod., wahrseheinlich ein Bromanilderiv. (J. chem. Soc. London 1933. 1053—56. 
Aug. Huddersfield, Teehn. Coli.) O s t e r t a g .

M. Covello, Beilrag zur Kenntnis der subslUuierten Aminochinone. In  Fortsetzung 
friiherer Unterss. (vgl. C. 1 9 3 0 .1. 206. 207) borichtet Vf. iiber Aminochinone, bei denen 
dio Aminogruppen durch Reste ungesatt. zweibas. Sauren substituiert sind, u. zwar 
wird in der vorliegenden Arbeit 2,4,6-Triaminophenol m it Maleinsdureanhydrid kon- 
densiert. Wegen der Unbestandigkeit der Triaminophenole an der Luft bringt Vf. 
dio frisoh dargestellten freien Basen in einem m it Stickstoff gefullten App. (Abbildung 
im Original) m it Maleinsaureanhydrid zur Rk. — 2,4,6-Tris-[maleinimido']-phenol, 
{„Trimaleinylpikramin“ ) CiSH 80 ,N 3, durch langeres Sehiitteln eines Gemisches von 
Maleinsaureanhydrid in Bzl. u. 2,4,6-Triaminophenolhydrochlorid in wss.-alkoh. Lsg. 
in Ggw. einer Na2C 03-Lsg. in dem m it Stickstoff gefullten App. Die hellgelbe Substanz 
schm. bei 200° (im vorgewarmten Bade). — Liefert bei Zusatz von verd. HCl zu seiner



3418 D . Oe g a n is c h e  C h e m ie . 1933. II.

Lsg. in  KOH 2,4,6-Tris-[maleinoylamino]-jphenol („Pikramintrimaleinsaure"), braurio 
pulverige Substanz, dio sich bcim Erhitzen gegen 150° zcrs. — Ag-Salz, Ag4ClsHn 
OI0N3, glanzend graues krysfcallines Pulver. — 2,6-Bis-[vmleinirnido)-benzocliinon-(l,i) 
(Dimaleindiaminochinon), CMH 0O»N2, durch Oxydation von „ Trimaleinylpikrąmin“ 
m it H N 0 3 (D. 1,48) u. nachfolgendes % -std. Erhitzen auf dem W.-Bad unter RuckfluB. 
Aus der alkoh. Lsg. krystallisiert Maleinimid, E. 93°, aus. Das Chinon zers. sich gegen 
180°, ohne zu schmelzen. Das Chinon liefert m it Phenylliydrazin eine Verb.
OsN t , gelbe Nadelchen, die sich bei 100° zers., ohne zu schmelzen. (Gazz. chim. ital. 
63. 517— 24. Ju li 1933. Neapel, Univ.) F ie d l e r .

Fritz Asinger und Gunther Lock, Ober den EinflufS von Subsliluenten auf die 
Verseifungsgeschwindigkeit ton Benzalcldorid. Friihere Verss. (L o c k  u . A s in g e k ,
C. 1932. I. 1363) ergaben, daB dio V. G. [ =  Verseifungsgeschwindigkeit] des Bcnzal- 
chlorids (I) durch o-standige Cl-Atome anscheincnd infolge ster. Hinderung stark 
lierabgesetzt wird. Es wurden deshalb Verss. an weiteren D eriw . yon I  u. an I  selbst 
Yorgenommen. Die Literaturangaben erwecken den Ansckein, ais ob I  durch sd. W. 
ohne Katalysatoren nicht yerseifbar ware; es ist aber friiher gezeigt worden, daB I 
durch cin Gemisch von gleichen Voll. Aceton u. W. bei 72° in 1 Stde. zu ca. 75% vcl'- 
scift wird; femer orgab ein besonderer Vers., daB I  durch sd. W. in kurzer Zeit fast 
vollstiindig verseift werden kann. Die Bk. ist pseudomonomolekular; k ist von der 
Konz. unabhangig u. betriigt in verd. Aceton bei 50° 0,00217—0,00239. Dio H'-Konz. 
ist ohne EinfluB auf die V.-G. Dies ist von Bedeutung, da die H'-Konz. bei der Yer- 
seifung m it steigendem Umsatz zunimmt. Die Verseifung scheint unter Bldg. eines 
nicht existenzfahigen, sofort zerfallenden Zwischenprod. (vielleicht CeH 5-CHCl-OH) 
zu Torlaufen; sic ist nicht umkehrbar; Benzaldehyd gibt m it HC1 unter den bei der 
Ycrseifung angewandten Bedingungen kein I. — Dio Verss. m it Monohalogendeńm. 
von I  in Aceton -|- W. (1 :1 ) bei 50° ergaben, daB die Verseifung durch Cl in jeder 
Stellung gehemmt wird, in p- wenig, in o- u. m- sehr stark. Da m-Cl starker hemrat ais 
o-Cl, liegt keine ster. Hindei-ung vor, dio Hemmungen sind vielmehr eine allgemeino 
Folgo der Cl-Substitution. Die Polyhalogenderiw. muBten wegen zu geringer V.-G. 
s ta tt in  verd. Aceton in verd. A. (1 :1 ) bei 83,5° verseift werden. Dic Hemmungen 
steigen sehr stark an, sind aber bei den einzclnen Dichlorderiw., besonders 3,5- u.
2,6-, weniger von der Stellung ais von der Zahl der Cl-Atome abhangig; ster. Hinderung 
liegt also nicht vor. — W ahrcnd dio Monochlorderiw. in der Reihenfolge p <  o <  m 
gehemmt werden, geschieht dies bei don Mononitroderiw. (in A. 1: 1 bei 83,5°) in der 
Reihe m <  p <  o; die Unterechiede zwisehen don Isomercn sind nicht so krass wio 
bei den Chlorverbb. Die V.-G. ist gering, sodaB man 2-Nitro-, 2,5-Dichlor- u. 2,3,6- 
Trichlorbenzalchlorid ohne merkliche Versoifung durch Dampfdest. reinigen kann. — 
Im  Gegensatz zu den Chlor- u. N itroderiw . verseifen sich die Mcthylderiw. leichter 
ais das unsubstituicrtc I. Die beschleunigende Wrkg. des CH3 ist beim m-Dcriv. am 
wenigsten ausgepragt; die V.-G. ist etwa doppelt so groB wie die von I ; o- u. p-Methyl- 
benzalchlorid verseifen sieh schneller in der Reihe m <  o <  p. Die V.-G. von 2,4,6- 
'['rimethylbenzalchlorid kann nur in wss. Aceton (2: 5) gemessen werden; das Chlorid 
zers. sich schon an  feuchter Luft. Diese enorme Steigerung bei Besetzung beider 
o-Stcllungen schlieBt ster. Hinderung m it Sicherheit aus. — Dio Beeinflussung der
V.-G. durch Substituenten gleicht qualitativ der bei der Verseifung von substituierten 
Benzylchloriden (O l i v i e r , C. 1926. II. 748. 749 u. friiher); die Unterschiede in der
V.-G. der substituierten u. unsubstituierten Verbb. sind aber bei don Benzalchloriden 
erheblich groBer. Bei der Verseifung der substituierten Benzoylchloride (B e k g e r  u. 
O l i v i e r , C. 1927. II. 1818; O l i v i e r , C. 1929. I. 1686) liegen vollig andere Ver- 
hiiltnisse vor.

V e r s  u c h e .  Best. der V.-G. bei leicht verseifbaren Chloriden in wss. Aceton 
(1:1)  bei 50° (a), bei schwer verseifbaren in wss. A. (1: 1) bei 83,5° (6); die Verseuung 
verlauft in A. bei 50“ ca. 5-mal schneller ais in Aceton, in A. bei 83,5° ca. loo-mal 
schneller ais in Aceton bei 50°. — Benzalchlorid kann durch Fraktionierung des te<‘hn. 
Prod. nicht von Benzotrichlorid befreit werden; Nachweis des letzteren a n a l y t .  durch 
Kochen m it wss. Aceton u. nachfolgende Best. von H ‘ u. Cl' (Differenz gibt CcH5-CU3 
an), praparativ  durch Verseifen m it konz. H 2S 0 4 u. Isolierung der gebildeten Benzoe- 
saure. Zweimal m it einer Kolorme u. einmal im Vakuum dest. I  Heferte fast 2 /0 Benzoe- 
saure. Reine Benzalchloride werden nur aus leicht zu reinigenden B enzaldehyden mi 
der berechneten Menge PC15 erhalten. Reinigung durch Schiitteln der ath. Lsg. mi 
NaOH oder Sodalsg., N aH S 03-Lsg., Trocknen u. Dest., event. nach Stehen uber ge-
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kórntem Marmor. Die Prodd. riechcn angenehm aromat., keineswegs stecliend, nehmen 
aber an der Luft leicht steehenden Geruch an. Verseifung von I  zu Benzaldehyd m it 
sd. W. (k — 0,00224), m it wss. Aceton (1: 1) bei 72° (0,0222) oder 50° (0,0111) oder m it 
wss. A. (1 :1 ) bei 60° (0,0309). — o-Toluidin. Tcclin. o-Toluidin wird nach der Oxal- 
sauremethode von p-Toluidin befreit, m it sd. Eg. acotyliert, die Acetylverb. aus A. 
krystallisiert (F. 108°) u. m it sd. verd. H 2S04 verseift. K p .740 195°. Daraus uber 
o-Cklortoluol u. o-Chlorbonzalchlorid o-Chlorbenzaldehyd, K p.7,j0 205—206° (korr.), 
Ausbeute 52°/o, bezogen auf o-Chlortoluol. o-Chlorbcnzalclilorid, C7H 5C13, K p .746 226 bis 
228°, K p .10 100°. ka — 0,0000457, lcb — 0,00704. Gibt bei Verseifung u. Oxj'dation 
o-Chlorbenzoesiiure, F. 141°. — Bei der Seitenkettenhalogenierung von o- u. p-Chlortoluol
u. Di-, Tri- u. Pentachlortoluolen ist Zusatz von PC15 oder Arbeiten im Liclit uberfliissig.
— Bei der Darst. von m-Nitrobenzaldehyd nacli E r d jia n n  (Anleitung zur Darst. organ.- 
chem. Praparate [S tu ttgart 1894], S. 364) liiBt sich die Aufarbeitung verbessern. 
Krystalle aus A., F. 57°, K p.ls 145—147°. Durch Red. u. Sa n d m e y e r s c Iic Rk. m-Chlor- 
benzaldehyd; daraus 3-Chlorbenzalchlorid, C7H 5C13, K p .738 2 35—237°, K p.n  105°. ka =
0,0000265, kb =  0,00415. Kennzeiclmung durch Kochen m it W. u. nachfolgende 
Oxydation m it K M n04 zu 3-Chlorbenzoesaure, F. 158°. — 4-Chlorbenmldehyd, Darst. 
vom p-Toluidin ausgchend. F. 46°, K p .750 209—210°. 4-Chlorbenzalchlorid, C-H5C13, 
Kp .765 2 3 6°, K p .10 108°. ka — 0,000889. Gibt bei Verseifung u. Oxydation p-Chlor- 
benzoesaure, F. 240°. — 2,5-DicJilorbenzalchlorid, aus 2,5-Dichlorbcnzaldehyd u. PC15. 
Kiystalle aus Methanol, F. 43°, K p .14 118—120°. kb =  0,000269. 2,6-Dichlorbenzal- 
chlorid, kb =  0,000102. 3,5-Dichlorbenzalchlorid, kb =  0,000141. 2,3,6-Trichlorbenzal- 
chlorid, C7H 3C15, aus dem Aldehyd. Nadeln aus Methanol, F. 83°, K p .12 145—150°. 
kb =  0,0000056. — 2-Nitrobenzalchlorid, CTH 50 2NC12, Darst. nach K l i e g l  (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 40 [1908]. 4939). Krystalle aus Methanol, F. 27,5°. kb — 0,0000463. 3-Nitro- 
benzalchlorid, kb — 0,000216. 4-Nitrobenzalchlorid, F. 43°. kb =  0,0000926. — o-Toluyl- 
aldehyd wird am besten nach G a t t e r m a n n  (Ber. dtsch. chem. Ges. 36 [1904]. 4152) 
dargestellt. 2-Methylbenzalchlorid, C8H 8C12, K p .10 105— 107°, erstarrt nicht bei —20°. 
ka — 0,0154. m-Toluylaldehyd, durch Red. von m-Tolunitril u. Verseifung des Aldimins 
nach S t e p h e n  (C. 1926. I. 651). 3-Meihylbenzalchlorid, C8H 8C12, K p .15 110—111°, 
erstarrt nicht bei —20°. 4-Melhylbenzalchlorid, k  in Aceton (1 :1 ) bei 25° 0,0114, bei 
35° 0,0342. — 2,4,6-Trimethylbenzalchlorid, C10H 12C12, aus dem Aldehyd, Krystalle 
aus Methanol, F. 37°, K p .13 139—140°. ka — 0,0531. Gibt m it Ag20  u. verd. KOH
2,4,6-Trimethylbenzoesaure, F. 146°. (Mh. Chem. 62. 323— 43. Aug. 1933. Wien, 
Techn. Hochschule.) O s t e r t a g .

Fritz Asinger und Gunther Lock, Uber den 3,5-Dichlorbenzaldehyd. Zur Herst. 
dieses bisher unbekannten Aldehyds wurde Acet-o-toluidid chloriert, das entstandene
3.5-Dichlor-2-acettoluidid verseift, das Dichlortoluidin diazotiert u. m it A. verkocht. 
Das so erhaltene Diclilortoluol wurde in der Seitenkette chloriert u. das Dichlorbenzal- 
chlorid verseift. Am besten gelingt die Verseifung m it konz. H 2SO., oder Oleum von 
5—8%  SO,. Beim Vers., die Verseifung m it Kalkwasser bei 200° auszufiihren, erfolgte 
iiberraschenderweise yollstandige Disproportionierung des entstandenen Aldehyds zu 
Dichlorbenzylalkohol u. -benzoesaure. — 3,5-Diehlor-2-aceltoluidid, aus Acet-o-toluidid 
durch Chlorieren in Eg. (vgl. B u r e s ,  C. 1927. I I . 1344). Krystalle aus A., F . 185°. 
Verseifung m it H 2S 0 4 (1: 1) in sd. A. liefert 3,5-Dichlor-o-toluidin, Krystalle aus verd. 
A., F. 57—59°. Daraus dureh Diazotieren in alkoh. Lsg. u. Erwarmen auf 60° 3,5-Di- 
chhrtolwl, F. 26°, Ivp.750 2 00° (korr.). — 3,5-Dichlorbenzaldehyd, C7H40C12, aus 1 Mol.
3.5-Dichlortoluol dureh Chlorieren m it der theoret. Menge Cl bei 180—190° u. Be- 
handeln des Rk.-Prod. m it 4 Teilen 8%ig. Oleum bei gewohnlicher Temp., neben etwas
3.5-Dichlorbenzoesaurc. Nadeln oder Blattchen aus PAe. oder verd. Methanol, F. 65°. 
Kp.748 235—240°, m it W.-Dampf fliichtig. C7H 40C12 +  NaHSOa, Nadeln, sil. in W. 
Oxim, C7H 50NC12, Krystalle aus Lg., F. 112°. Phenylhydrazon, C13H 10N2C12, F. 106,5°. —
3.5-Dichlorbenzalchlorid, C7H4C14, aus dem Aldehyd u. PC15. Krystalle aus Methanol
u. verd. Essigsaure, F. 36,5°. — 3,5-Dichlorbenzoesdure, aus dem Aldehyd bei der 
Oxydation m it KM n04 oder (neben 3,5-Dichlorbenzylalkohol) beim Envarmen mit 
50%ig. KOH. Krystalle aus verd. Essigsaure, F. 188°. 3,5-Dichlorbenzylalkohol, 
C7H6ÓC12, Krystalle aus Bzl., F . 82°. 3,5-Dichlorbenzylchlorid, C7HjC13, aus 3,5-Dichlor- 
benzylalkohol u. PC15. Krystalle aus Methanol, F. 36°; verflussigt sich sofort beim 
SBschen mit dem ebenfalls bei 36° schm. 3,5-Dichlorbenzalchlorid. — 3,5-Dichlor- 
zimtsaure, C9H 60 2C12, aus 3,5-Dichlorbenzaldehyd, Na-Acetat u. Aeetanhydrid bei 
180—210°. Nadeln aus Bzl.-PAe., SpieBe aus verd. Essigsaure, F. 176° (korr.). Gibt
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m it KMiiO, 3,5-Diclilorbenzoesaure, m it Br in Chlf. 3,5-DicJilor-a.fi-dibrornhydrozimt- 
sdure, CgH60 2C]2Br2, F. 209° (korr.) aus Bzl.-PAe. (Mli. Chem. 62. 344—48. Aug. 
1933. Wien, Techn. Hochschule.) O s t e r t a g .

G. Ottolino, Ober die basisclicn Eigenschaflen der Hydrazone. V II. Mitt. (VI. vgl.
C. 1933. I. 51.) Der Farbstoff, der aus dem Diplienylhydrazon des Benzaldehyds u. 
Benzaldehyd in Ggw. von konz. HC1 u. eines Oxydationsmittcls entsteht, wird unter- 
sucht. Ohne Oxydationsinittel erhalt m an je naeh den Mengen der angewandten Sub- 
stanzen das entspreohende Dihydrazinotriphenylmethan oder sein Dibenzylidenderiy.
— Aus 10 g Benzaldehyddiphenylliydrazon entsteht m it 2 g Benzaldehyd beim Erhitzen 
Phenylbis-[4-(a-phenylhydrazino)-phenyl]-mełhan, C31H 28N., (I), sehwach gelblieh, F. 120°. 
Leieht zersetzlich. Liefert bei 3-std. Kochen m it Acetanliydrid das Diplienylhydrazon 

I  C I-I . C H ^ e ^ - N t W . N H ,  n  c  rr C„H4 • N(C6H6) • N :C H• C01I6
i  ^-“ ^C oH ,-N (C sH6)■ NH2 11  o u ^ C aH 4-N(C6H6).N :C H .C 6II6

III  C H .C^ CaH<:N(C9Hs)(Cl).N:CH-C9H 5 Tv  O H r „ ^ C 0H 4-N(CHs).NH,
^ Hs K C(H). N(C[Hf).S ;C H . CłHs iv  ^ C 6H4-N(CH3)'N:CH-Ci;H6

rr p tt p H^ C flH4.N(CH3).N :C H .C 9H4.N 0 2 
v U8h6 . u<. N(CH3) • N : CH • CSII4 • NO,

des Benzaldehyds, C19H 10N2, F. 122°, zuruek. Durch Einw. von K N 0 2 auf I  entsteht 
p-Niłrosodiphenylamin, C12H 10ON2, F. 144°. Mit p-Nitrobenzaldehyd liefert I  bei 3-std. 
E rhitzen das Diplienylhydrazon des p-Nitrobenzaldehyds, Cu,H150 2N3, F. 132°. — Wenn 
10 g Benzaldehyddiphenylliydrazon m it 5 g Benzaldehyd unter den vorher angegebenen 
Bedingungen reagieren, entsteht das Dibenzylidenderiv. von I, F . 226°. (n). — Der 
Farbstoff III entsteht, wenn 5 g Benzaldehyddiphenylliydrazon m it 2 g Benzaldehyd 
in konz. HC1 in Ggw. von wenig H N 0 3 erh itzt wird, bis ein dunkelgriines Harz ausfallt. 
Naeh dom Roinigen griine Nadeln m it violetten Reflexen, F. 165°. Bei der Konden- 
sation von Benzaldehydmetliylphenylhydrazoii in Ggw. von konz. HC1 wurde eine Sub
stanz vom F. 155° erhalten (vgl. ClUSA, Gazz. chim. ita l. 52 [1922]. I. 132), der jetzt 
die Formel C28H 2RN4 (IV) zugeschrieben wird. Die Verb. liefert bei der Kondensatkm 
m it p-Nitrobenzaldehyd dnaDi-p-nitrobc7izylidenderiv. des Phenylbis[4-(a.-mcthylhydrazino)- 
phenyl]-ntelhans, Gj5H 30O.,N|j (V), orangefarbono Krystalle, F . 162°, neben einem leichter
1. Isomeren, C35ff3O0 4iV6, roto Nadeln, F. 138°. (Gazz. chim. ital. 63. 513—16. Juli 
1933. Bari, Univ. „Benito Mussolini“ .) ■ F ie d l e r .

Julius v. Braun und Johannes Nelles, Syntliese von Zimisduren. Verss., die 
m it den Bromierungsprodd. der Isoamylmalonsaure u. der Hemhydrobcnzijlmalonsdure 
ausgefuhrt wurden, zeigtcn, daB sich die Hoffnung auf Verwirkhehung der Umsetzung (1) 
nieht erfiillte. Es konnten lediglich die substituierten Tartronsduren isoliert werden; 
ebenso negativ waren die Resultate, die in  der Naplithensaurereilie erhalten wurden. — 
Um so glatter erwies sich die Gcwinnung einer ganzen Reihe von substituierten Zimi
sduren, vgl. (2), dereń Herst. wegen ilirer leichten Verwandlung iiber die /J,/9'-Diphenyl- 
adipinsaure in Chrysen (vgl. C. 1931. II. 2876) bedeutungsvoll ist. In  einer Anmerkung 
wendet sich Vf. dagegen, daB R a m a g e  u. R o b in s o n  (vgl. C. 1933.1. 2685 u. II. 1037) 
in dio vom Vf. erschlossene synthet. Rk. m it eigenen Verss. eingegriffen haben. Eino 
Verb. Ar-CH2-C(Br)(C02H )2 yerliert vielfach sehon beim Erhitzen fiir sich HBr u. C02; 
man kann sie erst m it Alkali behandeln u. dann deoarboxylieren oder, meist praktischer, 
crst decarboxylieren u. dann m it Alkali behandeln.
(1) R-CH^CHfCOjH), —y  R- CH5-C(Br)(COsH )2 R -C H rC ^O jH ), -» •  R-C0,H 

A r-C H j-C l —>- A r-C H s-CHfCO,H)2 —>- A r-C H a-C(Br)(COsH),
(2) A r.C H 2.C(Br)(CO.iH)2 £  -  A r.C H :C H .C0 20
V e r  s u  c h e. Isoamylmalonsaure g ibt beim Bromieren in A. die a-gebromte 

Sdure CgH^O^Br; aus Bzl.-PAe., F . 132° (Zers.). — Gibt m it w. konz. IvOH (10 bis
12 Moll.) u. Ansiiuern Isoamyltarlronsdure, C8H 140 5 =  C5H u -C(0H)(C02H)2;_aus Bzl.- 
PAe., F . 134—136° (Zers.). G ibt beim Decarboxylieren im Vakuum a.-Oxyisodnanth- 
sdure, K p.le 150°; F. 60°. — Hexahydrobenzylmalonsdure gibt das Brom ierungsprod. 
C ^H ^O ^Br, F. 146° (Zers.). — Gibt m it konz. Alkali Hexahydrobenzyltartronsaure, 
C10H 16O5 =  [CH,]5 >  CH-CH2-C(0H)(C02H)2, F. 138—140° (Zers.). — .Gibt  beim 
Decarboxylieren die Oxymonocarbonsdure C JSw0 3, Ivp.0,8 170°; gibt bei 120 170 
Cyclohexylaldehyd. — 1 Mol. p-Chlorbenzylchlorid gibt m it 1,2 Mol. Malonester Di- 
chlorbenzylmalonester, K p .0>8 220—230°, F. 99°, u . p-Chlorbenzyhnalonester, Kp-i4 190 
bis 192°. Letzterer gibt bei Verseifung m it Alkali dio Saure vom F. 149—151° (Zers.)
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u. diese das Bromieruugsprod. (ólig), das beim Decarboxylieren im  Vakuum bei 160 
bis 170° a-Brom-p-chlorhydrozimtsaure, C0H 8O2CIBr =  Cl-CcH 4-CH2-CH{Br)'C02H 
gibt; K p .0,5 190°; F . 99°. Gibt m it w. 30%ig. NaOH p-Clilorzimlsaure, C1-C6H 4'C H : 
CH-C02H, F. 241°. Gibt m it Eg.-HBr bei 100° die Chlorbromsilure, diese m it was. 
Sodalsg. auf dem W.-Bade das p-Clilorstyrol, C8H,C1; rieeht angenebm, wiirzig; K p.0ll 33 
bis 35°; D .204 1,1554; no18 =  1,5742; polymerisiert sieh zięmlich schnell. — 1 Mol. 
p-Brombenzylbromid gibt m it 2 Moll. Malonester u. NaOC2H5 (1 Mol.) Brombenzyl- 
malonester, C14H 170 4Br, Kp-i4 193—198°, u. Dibrombmzylmalonester, K p .0,6 250—260°; 
F. 104°. — p-Brombenzylmalonsdure, F. 151—153° (Zers.). Gibt beim Bromieren die 
a-Bromverb., F. 88—102° (unscharf), die nach dem Deearboxylieren im Vakuum bei 
160° beim Dest. im  Hockvakuum die p-Bromzimtsaure, Br-C6H 4-CH: CH -C 02H, gibt; 
F. 250°; entsteht auch aus dem Decarboxylierungsprod. m it konz. NaOH. —  Gibt 
mit S0C12 das Chlorid, K p .12 175—180°. — Anilid, F . 183°. — Gibt in Toluol m it PC15 
das Imidchlorid, dieses m it SnCl2 +  HC1 in A. nach Behandlung m it W.-Dampf oder 
mit CH301I-H2S 0 4 p-Bromzimtaldehyd, C9H 70 B r; Nadeln, aus PAe., F . 81°; riecht 
schwacher u. angenehmer ais Zimtaldehyd — Semicarbazon, F . 240°. —  Phenylliydrazon, 
F. 145°. — Die Bromzimtsaure gibt m it HBr-Eg. in der W.-Badkanonc jS,p-Dibrmn- 
liydrozimtsdurc, C9H 80 2Br2; aus vcrd. Aceton, F. 182°. — Gibt m it w. Sodalsg. p-Brom- 
styrol, CgH.Br, K p .13 88°; D .2°4 1,400; nn20 =  1,5933; polymerisiert sieli ziemlich 
schnell; nach 6 Tagen D. 1,426. Gibt m it Br das Dibromid, C8H 7Br3, aus CH3OH,
F. 64°. — p-Phenylbenzylclilorid (vgl. die folgende Mitt.) gibt m it 2 Moll. Malonester 
neben Diphenylbenzylmaloncster den Monophenylbenzylmalonester, C20H 22O4; K p .0)7 215°. 
Die zugehórige Dicarbonsdure liat, aus A. +  PAe., F. 185°, das Monobromderiv., F. 153 
bis 155° u. die durch Decarboxylierung bei 170° gebildete Monocarbonsdure, Ci5H 130 2Br,
F. 140°. — Gibt m it konz. NaOH auf dem W.-Bade p-Phenylzimtsdure, C15H 120 2 =  
C6H5-C6H 4-CH: CH-C02H ; aus Bzl., F. 225°. — Itliylesler, F . 86°. — Gibt eińe Di- 
bro7nverb., weiBe Blattchen, F. 128°. Diese gibt m it w. alkoh. ICOH Biphenylylpropiol- 
sdure, C15H 10O2 =  C0H 5'C6H 4-C • C-C02H ; aus Toluol, F . 168°. —  Obige gebromte. Bi- 
phenylylpropionsaure vom F. 140° gibt m it konz. NTI3 im Rohr bei 100° das p-phenylierle 
Plicnylalanin, CGH 5-C0H ,-C H 2-CH(NH2) -CO2H, F . 250°. — 3,5-Dimethylbenzylmalon- 
esler, C10H 22O4, aus Mesitylbromid +  Malonester, K p .14 175—-180°. — Die zugeliorige 
Saure, F. 145°, gibt eine olige a-Bromsaure, diese dureh Decarboxylieren bei 170° im 
Vakuum 3,5-Dimethyl-<x-bro7nhydrozimtsaure, die durch Alkalieinw. 3,5-Dimethyl- 
zimtsdure, Cu H ,,0 2 =  (CH3)2C6H 3-CH: CH-CO„H gibt; K p .0,„ 170—180°; aus vcrd. A.,
F. 125°. —- a •Naphiliometliylchlorid, Ci0H 7-CH2-C], Bldg. beim Einleiten von HCl-Gas 
bei 60—70° in ein Gemisch von 1 Teil N aphthalin +  5 Teilen konz. HC1 +  0,8 Teilen 
Formalin; Ivp.12 152—166°; F. 30°. — a-Naphthomethylmalonester gibt die entsprechende 
Malonsdure, F. 166°; diese die <x-Bromverb., F . 155°; diese beim Decarboxylieren u. 
Einw. von konz. Alkali die u-Naphthacrylsdure, C1(,H7-CH: CH -C02H ; aus A., F. 206°.
— Das Chlorid der Saure, K p .0>4 180°, gibt uber das Anilid, aus Bzl., F . 212°, u. das 
Imidchlorid das a-Naphthacrolein, C]3H 10O =  C10H ?- CH: CH-CHO; K p .0|4 160— 170°; 
hellgelbe Stabchen, aus PAe., F . 48°. — Oxim, F . 152°. — Semicarbazon, F . 228°; 
hellgelb. — Kondensationsprod. m it Acetoplienon, C10H 7 • C H : CH • C H : CH • CO ■ CcH 5, 
Bldg. in A. -f  Acetophenon +  wenig Alkali; F. 117°, tiefgelb. (Ber. dtsch. chem. Ges. 
66. 1464— 70. 11/10. 1933. F rankfurt a. M., Univ.) B u s c h .

Julius v. Braun, Gerhard Irmisch und Johannes Nelles, Synthesen in  der Di- 
und Terphenylreihe (II. Mitt.) (I. vgl. C. 1 9 2 7 . II . 243.) Im  AnschluB an fruhere Verss. 
(vgl. v. B r a u n  u . E n g e l ,  C. 1 9 2 4 . II. 633) tauchte die Frage auf, wie sieh die Haft- 
festigkeit an N u. S gestalten wird, wenn man den p-Phenylbenzylrest C6H 5 (p) • C6H 4 • 
CH2— (I) um einen weiteren p-stiindigen Phenylrest verlangern wird, entsprechend 
C6H5 (p)-CcH 4 (p)-C0H 4-CH2-  (II) u. wenn man in  i u. n  einen bzw. zwei aromat. 
Kerne liydroaromatisieren wiirde. Es handelte sieh also um  die Gewinnung der KW- 
stoffe 2, 6, 8 u. 12 u. ihrer durch CH2 • Cl- oder CH2-Br-Substitution an den angekreuzten 
Stellen entstehenden, fur weitere Synthesen verwendbaren D eriw . — Die Methode 
von B l a n c  (vgl. C. 1 9 2 3 . I . 1571), Umsetzung von aromat. KW-stoffen m it HC1 u. 
CH20  bzw. Trioxymethylen, laBt sieh ausgezeichnet auf 2., m it schlechterer Ausbeute 
auf 1 . anwenden, wo neben der Monochlorverb. in kleiner Menge das a>,a>'-Dichlor- 
p-tolyl, Cl ■ CH2 • C6H 4 ■ CgH 4 • CH, • Cl, entsteht. — Die C-Atome des Terplienyls werden 
in der d erF orm ell8. entsprechenden Weise bezeichnet, die eine sinngemaBe Erweiterung 
auf das Quaterphenyl usw. zulaBt. — Wie sieh 2. reaktionsfahiger gegen CH20  -f  HC1 
ais. 1. erweist, so verhalten sieh die an den angekreuzten Stellen in  6., 8. u. 12. befind-
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lichen H-Atome.sowohl bei der BLANCschen Rk., ais auch bei anderen Umsetzungen 
sehr verschieden: die cis- u. irans-Form von 12. gestaltet leidlich gut die Einfiikrung 
yon CEL-Cl, 8. nur in Spuren, 6. iiberhaupt nicht. Auch das an gleicher Stelle in 6. be- 
findliche Br ist ungemein reaktionstrage. — U nter den hydrierten Terphenylabkomm- 
lingen ist 14. von besonderem Interesse: In  der eis-Form nehmen die C-Atome 4 u. 4"  
eine solche raumliche Stellung zueinander ein, daB ihre Verknupfung fiir móglich 
gehalten wird.

\ ---- /  \ ------ /  \ ______/ X
/  \ _ /  \  y  v  7 /  \ _ y  \ _ y  \
\ _____/  \ ____ /  \ — x  7- \ ____ /  \ ___ /  \ _______ /
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\ / r \ /y. \
\ / \ y \
/ \ /\ \ - — /  \
4. / - \ /

\ — - / \
8 / " \ y ~ ~ ~ \ y

\ / \ = - / \ =

10 / \ / \w .  x
_ / \ Z ' \ -

12 / _ \ / \ y _
\ _ \ / \ =

14 / \ / - “ \ /
\ _ _ / \ _ \

6" &'
Y e r s u c h e .  p-Cyclohexylbenzaldehyd, C13H 10O =  C6H u -CcH 4-CIIO, aus Cyclo- 

liexylbenzol +  Bzl., A1C13 u. CuCl beim Einleiten von CO +  HCl; K p .12 160°. — Semi- 
carbazon, aus CH3OH, F. 220°. — Oxim, aus PAe., F. 88°. — Anilinkcnidensationsprod.,
F. 122°. — Cyclohexylbenzalacetmi, Bldg. m it Aceton u. Alkali, F. 77°. — Bei der Alkali- 
beliandlung nach Ca n n iz z a r o  entsteht p-Cyclohexylbenzoesdure, C13H 160 2, F. 198° u. 
p-Cyclohexylbenzylalkohol, C13H 180 , K p .12 162°; F. 41°. — Entsteht auch aus p-Cyclo- 
hesylbenzylchlorid +  Eg. u. K-Acetat u. Verseifen des so gebildeten C0HU■ CGH, ■ 
CH2-0 'C 0 -C H 3, das K p .12 184° u. F . 47° bat, m it Alkali. — Phenylcyclohemn gibt 
m it Ałhyloxalylchlorid den Ester C0H u -Cc1I4-CO-CO2C2H 5, K p .12 215—225°, der bei 
der alkal. Verseifung die Saure Cu H 10O3, F . 111°, gibt. — Diese gibt mit sd. Anilin 
die oben erwahnte Cyclolie.xylbenzalanilinve.rb., die bei der Hydrolyse den Aldehyd 
liefert. •—- Der Aldehyd entsteht auch aus 3 Moll. Phenylcyclohexan +  1 Mol. wasser- 
freiem Chloral u. A1C13 u. Spaltung der so entstehenden Anlagerungsyerb. Cu H17OCl3 — 
C„Hn • CcH,-CH(OH)-CCI.,, K p .16 215°, m it sd. gesiitt. Pottasehelsg. -— Der p-Cyclo- 
hexylbenzaldehyd riecht sehr angenehm, stark an Citral erinnernd. Gibt mit Ortho- 
ameisensaureiithylester u. etwas Salmiak das Acetal Ci7H 260 2, K p .13 181°. — Diphenyl 
g ibt m it PAe., 2,2 Moll. Trioxymethylen u. 1 Mol. Znćl2 beim Einleiten von HCl, 
Erwarmen auf dem W .-Bad u. Fraktionieren ein Gemisch yon Mmiochloromethyldiphenyl, 
Kp. 130°, aus A.-PAe., F. 68° u. 4,4'-Dichloromethyldiphenyl, C14H 12C12, aus A. u. Aceton,
F . 136°; Kp.jo 235°. Letzteres gibt m it KGN in  w. W. +  A. das Dicyanid, C10H 12N2;,
F . 184°. — Gibt m it C0H5CHO die Dibenzaherb., F . 256“ (Zers.) u. mit konz. HCl 
im Rohr bei 130° Diphenyl-4,4'-diessigsdurc, CiSH jj0 4 =  CO„H• CH„ ■ C0H4• CcH4• CH,• 
COoH; aus Eg., F . 270—273°. — Ithylester, C22H 220 4, K p ‘0>5 204—206"; F. 55°. — 
Cyclohexylbenzol gibt unter den gleichen Bedingungen wie Diphenyl mit Trioxy- 
methylen -+- HCl das Chloromelhylhexahydrodiphenyl, C13H 17C1; K p .0,3 120°. Dio 
p-Stellung der Cl-CH2-Gruppe wurde durch tJberfuhrung durch Erhitzen mit 30 /oig- 
H N 0 3 im  Rolir in Terephthalsaure bewiesen. Das Chlorid gibt m it (C,H5)JSIH das bas. 
Umsetzungsprod. C17H 27N  =  C0H, T • C0H , • CII2 ■ N(C2H 5)2, Ivp.0)1 125°. Gibt das gmrtare 
Jodid Cn U30N J ,  aus ĆH30 H  +  A., F . 186°. — Das durch Kondensation yon Cyclo-
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hexanol m it Phenol u. katalyt. Hydrierung des p-Cyclohexylphenols erhaltene Gemisch 
von cis- u. trans-p-Cyclohexylcyclohexanol gibt bei 120° im  Rohr m it 66°/0ig. H Br ein 
Bromid Cu H n Br, K p .14 150—155°, das wohl ein Gemisch der cis- u. trans-Verb. C6H n  • 
C„H10-Br darstellt. Im  Gcgensatz zum Alkoholgemisch konnto es nicht in die Einzel- 
bestandteile getrennt werden, was sich bei den m it Bzl. u. A1C13 ausgefiihrten Verss. 
deutlich bemerkbar machte. Bei dieser Umsetzung erhiilt man aus Bzl., CS2, Cyclo- 
liexylcyclohexylbromid u. A1C13 drei Fraktionen: (^1) um 110° u. 14 mm, (B) 130—150°
u. 0,5 mm u. (O) 200—250°. — A  besteht im wescntlichen aus Cyclohexylcyclohexcn, 
Kp.la 104—106°, das offcnbar ais Zwischenprod. bei Bldg. von 4 eine Rolle spiclt. 
Die Zus. von B, K p .0)5 135—145°, ist die des Dodckahydroterphenyls, C18H 26; es ist 
ein Gemisch von viel 4. m it wcnig 12.; denn es gibt beim Dehydrieren bei etwas iiber 
300° mit Selen reincs Terphenyl, F. 209°, u. 1,3-Diphenylbenzol, F. 89°. — (C) nahert 
sich in der Zus. einem Gemisch von Vorbb., die aus Bzl. durch E in tritt von zwei Di- 
cyclohexylresten entstanden sind; durch Essigester wird daraus eine Ferii. C30H ia 
isoliert, F. 145°; gibt bei Oxydation m it H N 03 im  Rohr Terephthalsaure; enthalt 
augensclieinlich die beiden Dicyclohexylreste p-standig zueinander entsprechend 
Formel 5.; gibt beim Dehydrieren m it So einen K W -stoff C30HS2, aus Xylol, der m it 
Quinquiphenyl isomer ist, aber bcrcits bei 232° s ta tt bei 388° schm. — p-Cycloliexyl- 
cyclohezanon gibt m it MgBrC„H5 Dekahydroterplienyl, C18H 24 (10.), noch starli m it dem 
Carbinol verunreinigt; gereinigt durch Dest. u. Kochen m it 20°/0ig. H 2S 04, K p .18 225 
bis 230°, aus A., F . 97—98°. — Gibt beim Dehydrieren m it So bei 300—320° reines 
Terphenyl; bei Behandlung m it Br dagegen, Evakuieren auf 0,6 mm u. Erhitzen auf 
180° erhiilt man Hexahydroterphenyl, C18H 20 (8.); aus A., F. 85°. Gibt beim Dehydrieren 
mit Se Terphenyl. — Auf einer iihnlichen Umformung beruht eine recht bequemo 
Darst. von p-Bromdiphenyl, das bei der Monobromierung von Diphenyl immer gemeinsam 
mit etwas 4,4'-Dibromdiphenyl entsteht u. das seinerseits aucli zur Darst. von 8. Ver- 
wendung finden kann. — p-Dibrombenzol gibt beim Umsatz m it durch ,T aktiviertem 
Mg u. dann m it Cyclohexanon ein Rk.-Prod., aus dem man nach Kochen m it 20°/oig. 
H2S04 ais Hauptprod. (A) gewinnt, das bei 14 mm u. 175— 180° dest. unter Hinter- 
lassung eines kleinen Riickstandcs (B). — (B) stellt das durch doppelseitigo Umsetzung 
von Dibrombenzol gebildete Octahydroterphenyl, C18H 22 (9.) dar; aus CH3OH, F. 110°. 
Gibt mit Pd +  H 2 Dodekahydroterphenyl (11.), F. 101". — (A) erweist sich nach Dest. 
ais reines Tetrahydro-p-bromdiphenyl, C,2H 13Br (3.), F . 73°. — Gibt m it 1 Mol. Br 
wie oben das p-Bromdiphenyl, K p .0,0 135“; aus CH3OH, F . 89°. — Mit Mg umgesetzt, 
gibt das Bromdiphenyl +  Cyclohexanon das Tctrahydrote.rphe.nyl (7.), K p.j 190°; ist 
noch stark carbinolhaltig; durch HCl-Gas in A. wurde das OH durch Cl ersetzt u. durch 
Erwarmen m it Pyridin HC1 herausgespalten. Der dann isolierte KW-stoff, F. 146 
bis 148°, ist fast rein u. gibt m it Pd +  H 2 das Hexahydrotcrplienyl (8.). — Dekaliydro- 
terphenyl gibt beim Hydrieren m it Pd +  H 2 in Aceton unter Hydrierung des mittleren 
Kernes Dodekahydroterphenyl, C18H 20 (12.) in zwei Isomeren; das Gemisch hat K p .0j3 
145°; erstarrt zum Teil u. hat, aus A., F . 86°; der fl. Teil h a t K p .„l2 144° u. laCt sich 
durch Erwarmen m it wenig A1C13 in das feste Isomere umlagern; das feste Isomere 
laBt sich nicht in das fl. uberfiihren. Beide werden durch So bei iiber 300° zum Ter
phenyl dchydriert. Ihro Isomerie muB auf einer Raumisomerie, der cis- bzw. trans- 
>Stellung des Phenyl- u. Cyclohexylringcs im mittleren Cyclohexanring, boruhen; dio 
feste durfte einheitlich u. die <ra»s-Form sein. — Dekahydroterphenyl u. allc H-armeren 
Deriw. des Tcrphenyls u. ebenso dieses selbst geben m it Ni +  H 2 bei ca. 200° unter 
Aufnahme yon 8 Atomen H  den KW -stoff C1SH32 (14.) in zwei Raumisomeren; Krystalle, 
aus A., F. 162° u. ein in A. leichter 1. Teil, K p.n  185—187°; F. 55—57°. Keins der 
beiden Isomeren konnte durch katalyt. Wrkg. des A1C13 in das andere verwandelt 
werden. — Wie die Isomeriemóglichkeiten bei 12. durch ttbergang in 10. beseitigt werden, 
so hiiren sie auch in der H-reicheren Reihe beim t'bergang von 14. in 13. auf. — Hexa- 
dekahydroterphenyl, C18H 30 (13.), Bldg. aus Bromcyclohexan, Umsetzen m it Mg u. 
Erwarmen m it p-Cyclohexylhexanon in A. auf dem W .-Bade; nach Auskochen m it 
20°/oig. H 2S 04, aus A., F . 111—113°. — Hydrierung m it Pd +  H 2 in  Aceton gibt die 
zwei raumisomeren KW-stoffe 14., den hólier schm. ais Hauptprod. — Verss., die 
CH„-Cl-Gruppein das Terphenyl einzufuhren, waren ganz, beim Hexahydroterphenyl (8.) 
fast erfolglos. — Das fl. Dodekahydroterphenyl (12.) gibt beim Einleiten yon HC1 in 
sein Gemisch m it Trioxymethylen u. ZnCl2 u. Umsetzung m it (C2H 6)2NH die Base 

:N, K p .0>4 185—190°; ahnlich re rh a lt sich das feste Dodekahydroterphenyl. — 
Terphenyl gibt’in Trichlorbenzol in Ggw. von etwas J  m it 4 Atomen Br bei 100° Di-
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bromterphenyl, C18H 12Br2; aus Triclilorbenzol, F. 312—313°; danobcn entsteht etwas 
Monobromierphenyl. — 1,4-Dibrombenzol gibt beim Umsetzen m it Mg u. p-Cyclo- 
hexylcyclohexanon nach Kochen m it 20°/„ig. H 2S 04 neben einem Teil (̂ 4) 4-Broni- 
dekahydroterphenyl, Cj8H 23Br (15.); aus A., F. 97—98°. Dieses gibt m it 2 Atomen Br 
in der Kalte, dann bei 160° m it weiteren 8 Atomen Br 4-Bromterphenyl, C18H 13Br; 
K p .,4 200°; aus Bzl., F. 230—232°. Daneben entsteht das Monobro7nhexahydrolerphenyl, 
C18H 19B r; aus A., F. 148°. — Die obenerwahnte Begleitsubstanz (A) ist das Eikosa- 
hydroąuinąuiphenyl, C30H 12 (17.); K p .0j7 ca. 250°; F. 240—245°. — 4-Bromterphenyl 
ist gegen Mg genau so widerspenstig, wie das Terphenyl gegen CH20  u. HC1. Zur Ge- 
winnung des Bromomełhylterphemjls muBte daher in die methylierte Terphcnylreihe 
eingegriffen werden. — Mit Mg umgesetztes p-Bromtoluol gibt m it p-Cyclohcxyl- 
hexanon nach Kochen m it H 2S 04 4-Methyldelcahydroterphenyl, C19H 26 (16.); aus A.,
F. 108—110°; K p .0j7 165°. — Wie bei 10., erhiilt man auch aus 16. nach der Absattigung 
der Doppelbindung m it H» ein Gemisch von zwei Raumisomeren des methylierten 
Dodekahydroterphenyls, C19H 28; werden durch A. getrennt; das wl. hat F. 82°, das 
leichter 1. F. 36—38°. — Dehydrierung m it Se fiihrt 16. bei 340—360° in 4-Methyl- 
te.rphe.nyl, Ci9H lc iiber; aus A., F . 206—208°. — Gibt m it Cr03 in Eg. Terphenyl-
4-carbonsaure, Ci9H 140 2, F . 305°. — 4-Metli3dterplienyl gibt m it Br in Trichlorbenzol 
bei 140° das in der CH3-Gruppe monobromierte Terphenyl Cn H lsBr; Blattclien, aus 
Bzl., F . 210°. — Gibt m it (C2H 5)2NH auf dem Wasserbade +  HC1, in Pyridin -j- Alkali 
die Basa C23H25N , F. 133°, sintert vorher. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1471—83. 11/10. 
1933. F rankfurt a. M., Univ.) BUSCH.

S. E. Harris und W. G. Christiansen, Vonunsym.melrischenDiphenylverbindungen 
abgeleitete therapeutische Substanzen. I. Vff. haben cinige Hg-Verbb. dargestellt, wdche 
sich von substituierten Oxydiphenylen u. von substituiertem Diphenylphenolphthaleiu 
ableiten. Dieselben zeigen betrilchtliclie baktericide Wirksamkeit. Beim Phenol- 
phthalein erhoht die Einfiihrung von C0H5-Gruppen die keimtótende Wrkg. stark. 
Alle Hg-Verbb. sind iń den liblichen organ. Solventicn unl., einige in sd. Eg. etwas 1. 
Sie schm. nicht unter 300°. Die Stellung der Hg-Reste wurde nicht ermittelt; bei den 
einfacheren Verbb. wurde Analogie m it bekannten Fallen angenommen. Zur Mer- 
eurierung der Phthaleine vgl. W h i t e  (C. 1921. I. 358) u. G r e e n b a u m  (C. 1930. II. 
3279).

V e r  s u e li e. 2-[Acetoxymercuri]-3-nitro-4-oxydiphenyl, C14H u 0 5NHg. In dio 
sd. Lsg. von 21,5 g 3-Nitro-4-oxydiphenyl in  200 ccm A. Lsg. von 28,7 g Mercuri- 
acetat in 200 cem W. +  0,5 ccm Eg. langsam eingeriihrt u. gekocht, bis eine Probe 
kein Hg-Ion mehr enthiolt, Nd. abfiltriert, m it A. u. A. gewaschen. Reinigung durch 
Lósen in sd. NaOH, Abkiihlen u. Hydrolysieren des scliarlaehroten Na-Salzcs, 
0 5NHgNa, m it W. — Darst. der meisten folgenden Hg-Verbb. analog. — 4-[Acetoxy- 
mercuri\-3,5-dinitro-2-oxydiphenyl, C14H 10O7N2Hg. — 4,6-Di-[aceloxymercuri]-3,5-di- 
nitro-2-oxydiphenyl, CjCH 120 9N 2Hg2. — Anhydro-3-nitro-4-[oxyniercuri\-5-acinitro-2-oxy-

q __t t  diphenyl (nebenst.), C12H 60 5N 2Hg. Sd. Lsg. von 2,6 g 3,ó-Di-
I nitro-2-oxydiphenyl in 31 ccm n. NaOH m it Lsg. von 3 g  Hg-

O rN ii^ N -N O , Acetat in 50 ccm W. - f  10 ccm Eg. versetzt, 20 Stdn. gekocht
2 u. geriihrt, Nd. m it W., A. u. A. gewaschen. In  NaOH erst bei

C liingerem Kochen 1. — 4'-Nilro-2-aminodiphenyl. 2-Aminodiphenyl
p  t t  in konz. H 2S 0 4 bei 0° gel., Gemisch von H N 03 u. H2S04 bei

s 5 unter 0° eingeriihrt, auf Eis gegossen, Sulfat in W . mit NaOH
zerlegt. Aus A., F . (korr.) 158— 159°. Acetylderiv., F . (korr.) 201°. Vgl. Scaeborough
u. W a t e r s  (C. 1927. I. 2074). —  4'-Nitro-2-ozydiphenyl, C12H 90 3N. Voriges in h. 
verd. H 2S 04 gel., bei 90—95° N aN 02-Lsg. eingeruhrt u. W.-Dampf eingeleitet, teeriges 
Prod. m it sd. 2°/0ig. NaOH ausgezogen usw. Aus verd. A. Nadeln, F. 123—124°. —■ 
Di-[acetoxymercuri]-deriv., C16H 1;)0 7NHg2. -— 5-Brom-2-oxydiphenyl, C,,H9OBr. Durch 
Bromieren von 2-Oxydiphenyl in  CS2 oder CCI4 bei 0—5°. K p .4 158—160°, dickes Ol.
— 3-\_Acetoxymercuri~\-deriv., C14H n 0 3BrHg, unl. in  vicl sd. NaOH. — 2-Phenyl-4-orom- 
phenoxyessigsaure, C14H n 0 3Br. Vorvoriges in n. NaOH m it Chloressigsaure bis zur 
N eutra lita t gekocht, m it Saure gefallt, aus K 2C03-Lsg. umgefallt. Aus A., F. 138—139 . 
Mit sd. A. +  HCl-Gas der Athylester, C16H 150 3Br. — 6-[Acetoxymercuri]-deriv., C16H]3 
0 5BrHg. Aus dem Ester. Gemisch m it NaOH alkalisiert u. gekocht, F iltrat mit Eg- 
gefallt, Prod. m it A., dann aus Sodalsg. gereinigt. WeiB, sandig. -— 3,3'-Diphenyl- 
phenolphthalein, C32H 220 4. 10 g Phthalsaureanhydrid, 36 g 2-Oxydiphenyl u. 8 ccm 
konz. H 2S 04 7 Stdn. auf 140° erhitzt, m it W. ausgekocht, aus NaOH +  Saure um-



1933. II. D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 3425

gefallt. Aus A. (Kolile) +  W. nach Verlcoclien des A. weiBes Pulver, F . 234—235°. 
Alkal. Lsg. violettrot. — 5,5'-Dibromderiv., C32H 20O4Br2. In  A. m it Br bei 30—35°; 
in W. gegossen. Aus verd. A., F. 110—111°. Alkal. Lsg.~tief blau, schwach ro t fluores- 
cierend. — \Oxymercuri]-5,5'-dibromderiv., C32H 20O5Br2Hg. — 5,5'-Dinitroderiv., 
C32H 20O8N2. In  Eg. m it IINĆ>3 (D. 1,4); kurz erwarmt, m it W. gefallt. Aus A. gelbe 
Nadeln, bei 115° erweichend, F . 135°. — Di-[aćetoxymercuri]-5,5'-dinitroderiv., C30H 24 
0 12N2Hg2. — 3,3'-Dinitr&phenólphthalein, C20H 12O8N2. Aus Phenolphthalein wie oben. 
Aus verd. A. gelbe Nadeln, F . 110—111°. — [Acetoxymercuri]-deriv., C22H 14O10N2Hg. 
(J. Amer. pharmac. Ass. 22. 723—27. Aug. 1933. Brooklyn, Lab. von S q u ib b  & 
Sóns.) L in d e n b a u m .

Lucien Gravel, Beilrag zur Kennlnis der (3-Phenyl-f]-[anthron-(9)-yl-(10)\-propicm- 
siiure. Synthese des 3-[Anlhron-{9')-yl-(10')]-hydrindons-(l). /?,/?,/5-Triphenylpropion- 
saure kann loicht zum 3,3-Diphenylliydrindon-(l) cyclisiert werden (M o u r e u  u. Mit- 
arbeiter, C. 1929. I. 1102; G a g n o n , C. 1930. I. 830). Vf. hat untorsueht, ob sich die 
von Me e r w e in  (J . prakt. Chem. [2] 97 [1918]. 226) dargestellte p-Phenyl-fl-[anihron- 
(9)-yl-(10)]-propionsaure (I) analog verhalt, oder ob sie sich zu einem Benzanthron- 
deriv. cyclisiert (letzteres vgl. F. P. 631 995; C. 1928. I. 2210. 1929. I. 1150). Vf. hat 
unter den von ihm gewahlten Bedingungon (Einw. von A1C13 auf das Saurechlorid oder 
von konz. H 2S 04 auf die Saure) kein Benzanthronderiv. orhalten, sondern 3-[Anthron- 

CaH6- CH• C H j• COjII (9')-yl-(10‘)]-hydrindon-(l) (II), u. zwar
^  t t  jn 2 isomeren Formen, dereń eine offen

bar das II entspreehende Enol ist. 
Denn beide liefern dasselbe Bromderir,.
u. werden durch sd. H N 03 (D. 1 ,2) zu 
Anthrachinon u. Phthalsaure osydiert, 
wodureh ihre Konst. bewiesen ist. Ein 

Benzanthronderiv. wiirde zur Antlrrachinoncarbonsaure oxydiert werden.
V e r s u c h e .  Benzylidenmalonsaureathylester, K p .5 176—177°. — o-Chlor-

benzylidenmalonsauredthylester, C14H 160 4C1. In  Gemisch von 50 g Malonester u. 48,7 g 
o-Chlorbenzaldehyd 2 g Piperidin tropfen, nach 4—5 Tagen gebildetes W. auf W.-Bad 
verdampfen, in A. lósen, m it verd. HC1 u. W. waschen u. dest., Prod. in A. m it konz. 
NH4OH sckiitteln, m it W. waschen usw. K p .5 182—183°, sehr viscos, charakterist. 
riechend, nach einiger Zeit zu derben Prismen yon F. ca. 30° erstarrend. — Methylester, 
C12HU0 4C1. Analog. K p .3 175°, schnell krystallisierend, aus PAe. Stabchen, F. 58 
bis 59°. — P-Phenyl-p-[anthron-(9)-yl-(10)\-isobernstemsdurealhylester, C28H 260£i =  
C6H6.CH(C14H 90) • CH(C02C2H6)2. Gemisch von 31,3 g Anthron, 43 g Benzyliden- 
malonester, 80 ccm absol. CH3OH u. 29 Tropfen Piperidin unter FeuchtigkeitsabschluC 
auf W.-Bad erhitzen, nach 20 Min. noch 20 Tropfen Piperidin zugeben, noeh ca. 1 Stde. 
erhitzen, schnell absaugen u. auf 0° kuhlcn. Aus CH3OH, F . 104— 105°. H 2S 04-Lsg. 
griinlichgelb. — ft-[o-Chlorphciiyl\-j3-[anthron-(9)-yl-(10)]-isobemslei7waurcdthyleslei-, 
C^gHjjOjCl. Analog m it o-Chlorbenzylidenmalonester. Aus A. Tafelchen, F . 119 bis 
120°. — Methylester, C26H 2i0 5C1, aus Bzl. Prismen, F. 148—149°. — fi-Phenyl-fl- 
[anthron-(9)-yl-(10)]-propionsaure (I). 210 g obigen Esters C28H 2G0 6 m it 1500 ccm
30%ig. H 2S04 u . 600 ccm Eg. 5 Tage kochen; g ibt man nach 2 Tagen einige Krystalle 
der Saure zu, geniigt 4-tagiges Kochen. In  gleiches Vol. W. gieCen, Nd. verreiben, 
waschen, in w. gesatt. NaHC03-Lsg. lósen, F iltra t m it H 2S 0 4 fallen. Aus Eg., F . 196 
bis 197°, im Vakuum destillierbar, bestandig gegen konz. H 2S 04 bei 100°. Aus der 
Lsg. in NH4OH m it AgN03 das Ag-Salz, C23H 170 3Ag, weiBe Flocken. — p-[o-Clilor- 
phenyl]-f]-[anlhron-(9)-yl-(10)]-propionsdure, C23H 170 3C1. Analog aus obigem Athyl- 
oder Methylester (5— 6 Tage). Aus Eg. winzige Rhomben, F . 159—161°.

fi-Phenyl-fl-[anthron-(9)-yl-(10)]-propio7iylchlorid, C23H 170 2C1. I  m it PC15 in CS, 
ca. 1 Stde. kochen, filtrieren, CS2 u. POCl3 abdest. Aus CS2 Rhomben, F . 115—116°, 
aueh im Vakuum nieht destillierbar, ziemlich unbestandig. W ird durch kurzes Kochen 
mit Eg. vóllig zu I  hydrolysiert. — Methylester, C24H 20O3. I  in Bzl. m it PC13 2 Stdn. 
kochen, abkiihlen, absol. CH3OH zugeben, wieder kochen, Losungsmm. abdest., wieder 
in Bzl. lósen, m it W. waschen usw. Aus CH3OH, F. 111—112°. — Athylester, C25H 220 3. 
Analog. Aus A., F . 88—89°. — Amid, C23H 190 2N. Aus obigem Chlorid in Bzl. m it 
NH3-Gas. Aus CH3OH, F. 181—182°. — Anilid, C29H 230 2N. In  Bzl. m it Anilin. Aus 
A. Nadeln, aus A. Rhomben, F . 168— 169°. — 10-Oxo-9-[a-phenyl-f}-benzoylathyl]- 
9,10-dihydroantliracen, C29H 220 2 =  C6H 5-CH(C14H 90)-C H 2-C0-C6H 6. 20 g obigen
Chlorids in 200 ccm Bzl. m it 16 g A1C13 versetzen, 372 Stdn. bei 20° riihren, allmahlich 
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zum Kochen erhitzen, nach 5-std. Kochen auf Eis gieBen, ctwas HC1 zugeben, Bzl. mit 
W.-Dampf entfemen, Prod. in mógłichst wenig sd. Eg. lósen u. filtrieren. Ausfallendes 
Gemisch vgl. nachst. F iltra t yerdampfen, Riickstand in A. lósen, m it konz. NH4OH 
u. W. waschen usw. Aus A., F. 115—116°. — 3-[Anthro7i-(9')-yl-(10')]-hydrindon-(l) 
(II), C23H 180 2. 1. Vorst. erwahntes Gomisch m it konz. NH4OH waschen, aus Eg., 
dann wiederholt aus CH3OH fraktioniert umkrystallisioren. Derbe Rhomben, F. 161 
bis 162°, u. monokline Tafelchen, F . 187— 188°. Ausbeute gering. — 2. 57 g Chlorid 
in 285 ccm CS2 m it 57 g A1C13 yersetzen, 5 Stdn. koehen u. riihren, gebildetes Doppel- 
salz raseh absaugen, in W. eintragen, m it HC1 ansauem, kurz W.-Dampf durchblasen, 
m it w. gesatt. NaHC03-Lsg. waschen (Entfernung von I). Aus Toluol, dann A., F. 161 
bis 162°. Das Isomere entsteht hier fast nicht. Ausbeute 75% . — 3. 4 g I  m it 100 ccm 
konz. H 2S 04 auf 100° erhitzen, nach 3 Min. auf Eis giefien, Nd. m it verd. NH4OH 
waschen (tief violetteFarbung). Rohausboute 35% . Aus Toluol, F. 161—162°. H2S04- 
Lsg. griinlichgelb, daraus durch W. unveriindert fallbar. Mit konz. Alkalien rotlich- 
braun. — D eriw . yon I I :  2-Bromderiv., C23H 150 2Br. Durch mehrstd. Kochen mit Br 
in A. Aus A. Prismen, F. 170—-171°. Spaltet beim Erhitzen HBr ab u. farbt sich rot. 
— Ilydrazon, C23H 18ON2 +  H 20 . In  A. m it N 2H 4,H20  5 Stdn. kochon, auf 0° kiihlen. 
Aus A. Prismen, F . 176° (Zers.). — Phenylhydrazon, C29H 22ON2 +  C7H8. Darst. in 
k. Eg. Aus Toluol gelbe Nadeln m it 1 Mol. Losungsm., F . 22‘f—225°. — Semicarbazon, 
CjjHjgOęjNj, aus A. gelbliches Pulver, F. 243°. — Oxim, C23H 170 2N +  C7H8, aus Toluol 
Nadeln m it 1 Mol. Losungsm., F. 181—184°. (Naturaliste canad. 57 ([3] 2). 221—55. 
1931. Quebcc [Canada], Univ. L a v a l . Sep.) L in d e n b a u m .

C. Frederick Koelsch, l-Diphenylen-3-phenylinden. Nach B e r g m a n n  u. Mit- 
arbeitem  (C. 1933. I. 771) entsteht durch Erhitzen von a-Diphenylen-y,y-diphenyl- 
allylalkohol (I), F. 118—121°, m it Essigsaure oder Acetylchlorid a-Diphenylen-y,y- 
diphenylallen (II), F . 139—140°. — Eine Nachprtifung h a t ergeben, daB I, wie i. c. 
aus Fluorenon u. /3,j9-Diphcnylvinyl-MgBr dargestellt, bei 98—99° schm.; seine De- 
hydratation durch Erwarmón m it Saure ergibt einen f a r b l o s e n  KW-stoff vom 
F. 140—141°. Tlierm. D ehydratation von I  ergibt bei uberraschend hoher Temp. 
ebenfalls einen f a r b l o s e n  KW-stoff vom F. 308—311°; seine Struktur wird noch 
untersucht. Keines dieser beiden Dehydratationsprodd. ist das Allen II, denn dieses 
enthalt eine Fulyengruppe, muBte also g o f a r  b t  sein. Das vom F. 140—141° wurde 
festgestellt ais l-Diplienylen-3-phenylinden (III). Seine vorsichtige Oxydation mit 
Chromsaure fiihrt zu 4 Prodd., 2 neutralen, dereń Konst. noch nicht feststeht, u. 
2 sauren: o-Benzoylbenzophenon-o-carbonsaure (IY) u. 9-(o-Benzoylphenyl)-fluoren-9- 
earbonsaure (V), die zum o-9-Fluorylbenzophenon (VI) decarboxyliert werden kann. 
Von diesem Keton lieB sich kein Oxim darstellen, m it C6H5-MgBr reagiert es unter 
Bldg. von VII. Dieses Carbinol wurde auf folgendem Wege, der jeden Zweifel an seiner 
S truktur aussehlieBt, synthetisiert: o-a-Athoxytolyl-MgBr u. Fluorenon ergeben VIII, 
dessen Oxydation m it Cr03 IX, die Red. des letzteren m it Na-Amalgam X,_ diese bei 
Rk. m it uberschiissigem C6H 5-MgBr: VII. Die Iden tita t dieses m it dem obigen, vom 
Inden erhaltenen ergab sich aus den Misch-FF., dann aus der Tatsache, daB bei Red. 
aus beiden Verbb. XI entsteht, ferner daraus, daB beim Envarmen der halochromen

C -C .H .

I II

CO

VIII IX■>



1933. H. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 3427

Sulfate in Essigsaure beide Małe derselbe KW-stoff, vermutlich XII, gebildet wird.
— III laBt sieh sehr leicht nitrieren u. bromieren. Die Nitroverb. l-Diphenylen-2( ?)- 
nitro-3-phenylinden widersteht der Red. durch Sn-alkoh. HC1 bzw. N a in h. Amyl- 
alkohol. Aus dem Bromderiv. (-2(1)brom) lieB sieh keine Grignardverb. gewinnen; 
bei Rk. m it CuCN entstand das Nitril, das allen Hydrolyseyerss. widerstand. III  wird 
mittels Na in  h. Amylalkohol zur Dihydroverb. reduziert; 40%  Na-Amalgam in 
trockenem A. reagiert m it I II  unter Bldg. einer gelborangcn Mono-Na-Verb., dereń 
Hydrolyse zu einem neuen, m it III  isomeren KW-stoff fiihrt, dessen Konst. noch 
untersucht wird. — I ist iiber seinen Methylather u. die entsprechende Na-Verb. in ein 
Radikal iiberfuhrt worden, woruber spater berichtet werden wird.

V e r s u c h o. ct-Diphenylen-y,y-diphenylallylalkohol (I), C27H 200 . Farblose Nadeln,
F. 98—99°. Durch therm. Dehydratation (vgl. oben) entsteht eine Verb. C27/ f 18, aus 
Bzl. u. PAe. farbloses, krystallin. Pulver vom F. 308—311°. — l-Diplienylen-3-phenyl- 
iiiden (III), C27H 18. I  in h. Eg. I., wenige Tropfen H 2S 04 hinzufiigen, bis zur an- 
nahemden Farblosigkeit kochen, abkuhlen. Aus Essigsaure farblose Prismen vom
F. 140—141°. Durch Oxydation m it C r03 entstehen Prodd., die wie folgt identifiziert 
werden: V, F. 160—163° (Zers.) (daraus durch C02-Abspaltung VI, F . 168—169°); 
IV, F. 224— 225°; u. zwei Verbb. C27H la0 2 u. C2fiHw0 2, uber dio noch berichtet wird.
—Nitrierung von I II  m it H N 0 3 bei 90—95° ergibt Verb. G2-H-l70 2N, aus Essigsaure 
gelbe Nadeln vom F. 197—198°. — Durch Bromierung von III  entsteht die Verb. 
C2.Hv Br, aus Essigsaure farblose Nadeln vom F. 157—158°. — l-Diplienylen-2-( ?)- 
cyan-3-phenylinden, C28H l7N. Darst. wie oben angegeben. Aus Essigsaure Prismen 
vom F. 210—212°. — Red. von I I I  ergibt die Dihydroverb. C2-H2„, aus Essigsaure 
Prismen vom F. 125—127°. — Rk. von I II  m it Na-Amalgam  in trockenem A. unter N2 
liefert eine Verb. 6'27/ / 1B, die aus Xylol in feinen Nadeln krystallisiert u. bei 213—215° 
schm. — 9-(o-!x-Athoxytolyl)-fluorenol-9 (VIII), C22H 20O2. Darst. s. oben. Aus CC14
u. PA. Prismen vom F. 102—103°. — 9-Chloro-9-(o-a.-alhoxytolyl)-fluoren, C22H 1B0C1, 
aus vorst. m it S0C12. Aus A.-PAe. Prismen vom F. 113—114°. — Diphenylenphthalid 
(IX), C20H 12O2. Aus Essigsaure, dann Toluol Prismen, F . 219—220°. Farbrk. m it h. 
konz. H 2S04. — o-9-Fluorylbenzoesdure (X), C20H 14O2. Aus Essigsaure P latten  vom
F. 237—238°. Blauyiolette Farbrk. m it h. konz. H 2S 04. — o-9-Fluoryltriphenylcarbinol 
(VII), C32H 240 . Darst. a) aus VI; aus A.-PAe. Prismen vom F. 214°, b) aus X ; F. 213 
bis 214°. — o-9-Fluoryltriphenylchlormethan, C32H 23C1. Aus vorst. Ćarbinol (in wenig 
trockenem A.) u. S0C12. Farblose Krystalle, die sieh bei 220° braunen n. bei 242—248° 
unter Zers. schm. — o-9-Fluoryltriphenyhnethan (XI), C32H 24. Aus dem nach 2 Verff. 
erhaltenen, yorst. Carbinol durch Red. m it granuliertem Zn. Aus Essigsaure, dańn aus 
Xylol-PAe. Krystalle vom F. 258—260°. —  9,10-Dihydro-10,10-diphenyl-l,9-phenylen- 
anthracen (XII), C32H 22. Zur essigsauren Lsg. des Carbinols 1 Tropfen H 2S 0 4 hinzu- 
fugen, rotbraune Lsg. bis zur annahernden Farblosigkeit kochen. Aus Essigsaure 
Nadeln, F. 215—220° (Zers.). (J . Amer. chem. Soc. 55. 3394—99. Aug. 1933. Univ. 
of Minnesota.) P a n g e it z .

C. Frederick Koelsch, Synthese des 2,3-Benzofluorens. Im  Zusammenhang m it 
einer kurzUch mitgeteilten Unters. (ygl. vorst. Ref.) ha t Vf. folgende Synthese durch- 
gefuhrt: Durch Kondensation von Fluoren m it Bernsteinsaureanhydrid erhalteno 
P-Fluoroyl-(2)-propionsaure (I) (Konst.-Best. durch Oxydation) wurde zur y-Fluoryl-
(2)-hUłersdure reduziert. Die Cyclisierung dieser Saure durch Einw. von A1Ć13 auf ihr 
Chlorid ergab nicht das angulare, sondern aussehlieBlich das lineare Keton II, demi 
durch Red. desselben u. nachfolgende Dehydrierung wurde das bekannte 2,3-Benzo- 
fluoren erhalten.

V o r s u c h e .  fi-Fluoroyl-{2)-propionsaure (I), C171I140 3. Komponenten in Bzl. 
suspendiert, A1C13 eingeriihrt, 1 Stde. erhitzt, hydiolysiert, Bzl. abgeblasen, Saure 
iibor das Na-Salz gereinigt. Aus Eg. Nadeln, F. 210—212°. W ird durch KM n04 in 
sd- Sodalsg. glatt zur bekannten Fluorenon-2-carbcmsdiire oxydiert. — Methylesler, 

Mit sd. CH30H-HoS04. Aus CH3OH Platten, F. 111— 112°. Oxim, C18H 17 
03n , aus Bzl.-Lg. Nadeln, F. 129—130°. — f}-Fluorenonoyl-(2)-propionsaure, C17H 120 4. 
Aus I mit Na2Cr20 7 in sd. Eg. Aus Eg. gelbe Platten, F. 230—234°. — y-Fluoryl-(2)-

228*

CO

CH, CH,
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buttersaure, Cł7H 160 2. Durch 9-std. Kochen von I  in  A. m it amalgamiertem Zn u. 
konz. HC1; Rohprod. m it 5°/0ig. NaOH ausgezogen usw. Aus Eg., dann Bzl.-Lg. Platten, 
F. 151—151,5°. — Ketolelrahydro-2,3-benzofluoren (II), C17H 140 . Vorige in Bzl. mit 
PC15 bis zur beendeten HCl-Entw. gekocht, nach Abkuhlen A1C13 eingeriihrt, 30 Min. 
gekocht, auf Eis u. HC1 gegossen, Bzl. abgeblasen. Reinigung aus sd. Eg. (Kohle) -j- W., 
dann durch Dest. unter 20 mm. Aus Eg. Platten, F. 148— 149°, unter at-Druck 
destillicrbar. Samicarbazon, C18H 17ON3 +  CH3-C02H, aus Eg. Nadeln, F. >  290°. — 
Tetrahydro-2,3-benzofluoren, G'i?H ]6. Durch Red. von II nach ClemmENSEN. Nach 
Vakuumde3t. aus Eg. Platten, F. 129°. Pikrat, aus absol. A. orangerote Nadeln, F. 123 
bis 124°. — 2,3-Benzojluoren. Voriges m it S auf 250—275° bis zur beendeten H:S- 
Entw. erhitzt u. i. V. dest. Aus Toluol, F . 204—206°. Daraus m it Na2Cr20 7 in Eg.
2,3-Benzofluorenon, gelbe Nadeln, F. 14G— 148°. (J . Amer. chem. Soc. 55. 3885—87. 
Sopt. 1933. Minneapolis [Minnesota], Univ.) L indenbaum .

H . J. Backer und K . J. K euning , Symmetrisches Diłhiaspiroheptan. (Vgl.
C. 1 9 3 1 . I I . 1856.) Pentaerythrittetrabrom hydrin reagiert m it H 2S unter Bldg. von
2.6-Dithia-4-spiroheptan (I). Die 5 moglichen Oxyde dieses Spirodithioiithers wurdeu 
dargestellt. Die S truktur des Monosulfons u. des isomeren Disulfoxyds wurde durch 
die Synthesc, Eigg. u. durch die Rk. m it HgCl2 (IV, V) sichergestellt. Ferner wurde 
yerschiedenes Verh. gegen Halogene beobaehtet (II, III).

J . S< C H * > C< § i ; > SJ. 0 S< ?C H ,r> 0< C H > S0
I II  III

jY  V C lH g 0 ^ g ^ C H s^ n ^ C H s-. s</OHgCl
Ał Cl->b<-C H a-;>u< 'C H !i' >bUs v Cl> b < ^CH?-> U < -CII2-> b ^ C l

V e r  s u c h e. 2,6-Dithia-4-spiroheptan (symm. Spirobisthiacyclobutan), C6H8S2 (I), 
durch Erhitzen von Pentaerythrittetrabrom hydrin m it alkoli. m it H 2S gesatt. KOH- 
Lsg., Blattchen aus A. F. 31,5°. K p .]0 108—109°. — Pentaerythrittetrabromhydrin 
u. Thioharnstoff im Bombenrohr auf 140° erhitzt ergab neben unyerandertem Ausgangs- 
material NH.jCNS, eine S-lialtige M. u. ein Gas yon mercaptanahnlichem Geruch. —
2.6-Dithia-4-spiroheptan-2,6-bismethyljodid, CjHuSoJj. Durch Erhitzen des Dithio- 
athers in Jodm ethyl im Druckrohr auf 100° unter Zugabe von Naturkupfer C. Heine 
Prismen aus Methylalkohol +  Naturkupfer C. F . 143° (Zers.). — 2,6-Dithia-4-spiro- 
licptan-2,2,6,6-tetrajodid, C5H ftS2J 4 (II), aus dem Dithioiither u. Jod in CS2, kleine 
schwarze Blattchen, F. ca. 100° (Zers.); m it Ag20  entsteht kein Disulfoxyd. — 2,6- 
Dithia-l,5-dibrom-4-spirohaptan-2,6-dioxyd(Spirobisbromłhiaeyclobulandisulfoxyd), CEHc- 
0 2S2Br2 (III) Aus I u. Brom in benzol. Lsg. unter Riihren Nadelchen aus Bzl. F. 126,5°.
— 2,6-Diihia-4-spirohepUm +  HgCU, C5H 8S2- 2 HgCl2, durch Vereinigung der alkoh. 
Lsgg. von I  u. HgCl2 unter kraftigem Schutteln. WeiGer i>ulvriger Nd. Zers. sich ohne 
zu schmelzen. — 2,6-Dithia-4-spiroheptan-2,2,6,6-telroxyd (Spirobisthiacyclobutan■ 
disulfon), C5H 80 4S2. Bestiindig gegen Oxydations- u. Reduktionsmittel. Durch Er- 
warmen von I  (0,1 mol.) m it H 20 2 (0,4 mol.) in W. +  Essigsaure (die eingedampfte 
Lsg. hinterlaflt Disulfon) oder aus I  in Aceton m it iiberschussiger, wss. KMn04-Lsg. 
Aus der filtrierten Lsg. krystallisiert Disulfon, lange weiCe Nadeln aus H20. F. 244,5°.
— 2,6-Dithia-4-spiroheptan-2,6-dioxyd (Spirobisthiacyclóbutaiidisidfoxyd), C5H80 2S2, 
krystallines, hygroskop. Pulyer aus Aceton. F. 146°. D arst.: 1. I  (0,1 mol.) in Eg. 
gel. im Verlauf yon 2 Stdn. m it H 20 2 (0,2 mol.) in Eg. gel. yereinigen, ohne zu er- 
wiirmen, den Eg. durch mchrmaliges Aufnelimen m it wenig H 20  im Vakuum quanti- 
ta tiv  yerjagen, Riickstand aus Aceton umkrystallisieren. 2. I  mit H N 02 yersetzen; 
Lsg. iiber I I ,S 0 4 +  KOH einengen. Viscosen Riickstand m it H20  aufnehmen, ver- 
dampfen u. das zuriickbleibende 01 m it Disulfoxyd anreiben. F. 144°. Mischschmelz- 
probe: Ausbeute schlecht. 3. Durch zweimaliges Oxydieren von I  mit Cr03 in Eg.-Lsg. 
Das zuerst gebildete Monosulfoxyd durch Bzl.-Extraktion isolieren, F. 81,5°, u. noch- 
mals oxydieren. Sehr schleclite Ausbeute. —  2,6-Dithia-4-spiroheptan-2,6-dioxyd +  
HgCl2, CcH 80 2S2-2 HgCl, (V), aus dem Disulfoxyd u. HgCl2 in A. Krystallines weiCes 
Pulyer aus A. F. 185° (Zers.). — Disulfoxyd geht durch Oxydation mit H 20 2 in Disulfon 
iiber. — Red. des Disulfoxyds in Eg. m it Zn +  HC1 ergibt 1. — 2 ,6 -Dithia-4 -spiroheptan-
2-oxyd (SpiróbistJiiacyclobutanmonosulfozyd), C5H 8OS2, Perhydrol (0,075 mol.) m Eg. 
nach u. nach zu I  in Eg. unter Schutteln hinzufugen. Lósungsm. durch Eindainpfen 
entfernen (ygl. Disulfoxyd). Riickstand m it A. ausziehen. — E xtrakt mit h. Bzl. aul- 
iiehmen, die abgekiihlte Lsg. von ausgeschiedenen Nebenprodd. abfiltrieren u. nu 
PAe. Monosulfoxyd fallen. WeiCe Nadeln aus Bzl., F. 81,5°; hygroskop.
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lhia-4-spirohe.pl/m-2-oxyd +  HgCl2, C5H 8OS2- l 1/^ HgCl2, aus dem Monosulfoxyd u. 
HgCL. — 2,6-Dithia-4-spiroheptan-2,2,6-trioxyd (Spirobisthiacyćlobutarmdfozydsulfon), 
C5H80 3S2, I (0,1 mol.) in Eg. m it Perhydrol (0,2 mol.) in Eg. versetzen. — Naeh
2 Stdn. noehmals Perhydrol (0,1 mol.) hinzufiigen u. einige Min. kochen. Losungsm. 
im Yakuum verjagen, Riickstand ans W. umkrystallisieren. Es fallt zuersfc Disulfon 
aus. Die eingeengto Mutterlauge hinterlaBt Sulfoxydsulfon, krystallines Pulver aus 
HjO. F. 156°. — 2,6-Dithia-4-spirohepUin-2,2,6-łrioxyd +  IIgCl2, C5H 80 3S2'HgCL,. 
Darst. durch Yereinigung der h. gesatt. alkoh. Lsgg. von Sulfoxydsulfon (0,01 mol.) 
u. des HgClj (0,02 mol.), krystallines Pulver aus A., F. 186—187° (Zers.). — 2,6-Di- 
thia-4-spirolieptan-2,2-dioxyd (SpirobisthiacydóbuUmmonosulfon), C5H 80 2S2. Sulfoxyd- 
sulfon (0,01 mol.) gol. in W. m it Zn u. geniigend 2-n. HC1 yersetzen. Die Lsg. kurz 
aufkochen. Zn m it NaOH quantitativ  ausfallen. Wss. Lsg. bis zur Sattigung an NaCl 
einengen u. einige Tago bis zur Krystallisation des Monosulfons stehen lassen. WeiBo 
kurze Nadeln aus A., F . 116,5°. Monosulfon gibt m it H 20 2 oxydiert Disulfon. — 2,6- 
DUhia-4-spirohepian-2,2-dioxyd +  HgCL, C5H 80 2S2-HgCl2 (IV), aus dem Monosulfon 
u. HgCl2 in alkoh. Lsg. Nadeln aus A., F. 177— 178°. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 
52 ([4] 14). 499—514. 15/6. 1933. Groningen, Organ.-chem. Labor. d. Univ.) KALTSCH.

Al. Mironescu und G. Ioanid, Neue Verbindungen mit Furanring. Vff. haben 
Furii mit verschiedenen Aldehyden in Ggw. von NH 3 kondensiert. Es entstehen Vcrbb. 
von den Typen I  u. II . (Vgl. Ber. dtsch. chem. Ges. 15 [1882]. 1493. 1268.) Konden- 
sation mit Benzaldehyd (II, R  =  C6H 5). C21H 20O,N2. In  alkoh. Lsg. auf dem W.-Bad 

C4H30 - C  r = = jC —C J I .,0
n L  J o  r - c h —n h —c o - c 4h so

i  i iV R—CH—N H— CO—C4H30
R

unter Einleiten von N II3. Naeh 24 Stdn. h a t sich die Yerb. ais farbloses Pulver ab-
geschieden. Kondensalion mit Anisaldehyd (II, R  =  C6H 4OCH3). C26H 240 6N2. Konden-
sation mit Furfurol (II, R  =  C ^H ^). C20H 16O6N2. Zwei Isomere, die durch fraktionierte 
Krystallisation aus A. getrennt werden. Kondmmtion mit Piperonal (I, R  =  C0H 3- 
0 2'CH2). CI8Hu 0 6N. — Die Verbb. sind sehr stabil. Konz. H 2S 04 spaltet das Molekuł. 
(Bul. Soc. §tiin$e Cluj 15. 49—52. Ja n ./Ju li 1933. Bukarest, Univ. Labor f. organ. 
Chemie.) ScHON.

Gregory Bondietti und Francis Lions, Eine Enceilerung der Knorrschen Pyrrol- 
synthese. Diese Synthese wird in ihrer urspriinglichen Form durch folgendes Schema 
wiedergegeben:
R-CO , CH s-CO ĄH s zn+Eg. R .ę o  C H • CO,CjH5 R • C-------- C -C O jC Ą

R''Ó:N-OH CO-CHj V R'-ĆH-NH-Ó-CHa ^  R'-Ó-NH-C-CH3
Spater haben K n o r r  u . L a n g e  (Ber. dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 2998) gezeigt, daB 
man bessere Ausbeuten erzielt, wenn man das a-Aminoketon fiir sich darstellt u. dann 
mit einem /?-Ketonsaureester oder /?-Diketon kondensiert. — Vff. haben die acycl.
0-Diketone durch das cycl. Bimethyldihydroresorcin ersetzt. Durch Kondensation des- 
selben mit einigen a-Isonitrosoketonen naeh dem obigen Verf. konnten einige Tetra- 
hydroindole vom Typus I  erhalten werden, allerdings m it geringen Ausbeuten. Einige 
Vorverss. hatten ergeben, -daB sich a-Isonitroso-a-benzylacelon fiir diese Synthesen 
besonders gut eignet. — Ersatz des Dimethyldihydroresorcins durch Indandion-(l,3) 
gab keine positiven Resultate. — Sodann wTurden die acycl. a-Isonitrosoketone durch 
das cycl. 2-IsonitrosohydrindonĄl) ersetzt. Durch Kondensation desselben m it Acetyl- 
aceton konnte m it geringer Ausbeuto die Verb. II erhalten werden. Die Vcrss. m it 
Acetessigester u. Dimethyldihydroresorcin verliefen jedoch so unbefriedigend, daB reine 
Rk.-Prodd. nieht isoliert werden konnten.

CO
! B2c ^ y - r  — ir— n-co-CH,

(CH3)SC ^ 7J ^
CH, NH

V e r s u c h e. 2,4-Dimethyl-3-acetyl-5-benzylpyrrol, C,5H 17ON. Lsg. von 10 g 
a-Isonitroso-a-benzylaceton (SONN, Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 4666) u. 7 g 
Acetylaceton in 120 g Eg. unter Kiihlen u. Ruhren m it 30 g Zn-Staub yersetzt, 30 Min. 
stehen gelassen, 30 Min. auf 100° erhitzt, h. filtriert u. in W. gegossen. Aus CH30 H
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rotliche Prismen, F. 165—166°. Gibt m it p-[Dimcthy1amino]-benzaldehyd u. HC1 rotę 
Filrbung (EHRLICHs Rk.). — 2,4-Dimethyl-5-benzylpyrrol-3-carbonsaurealhyle3ter, 
C10H 19O2N. Mit Acetessigester (Temp. nicht uber 10°). Aus CH3OH groBe, rotliche 
Krystalle, F. 119°. E h r l ic h s  Rk. rosarot. — 3,6,6-Trimethyl-2-benzyl-4-keto-4,5,6,7- 
tetrahydroindol (nach I), C18H 21ON. Mit Dimethyldihydroresorcin; 2 Stdn. erhitzt, 
48 Stdn. stchen gelassen usw. Ausbeute 22°/o- Aus Essigester gelbliche, glimmer- 
ahnliche Schuppen, F . 197°. Keine FeCl3-Farbung, keine EHRLlCHsche Rk. — 3,6,6-Tri- 
methyl-4-keto-4,5,6,7-letraliydroindol, Cu H 15ON. Wie vorst. m it Isonitrosoaceton 
(Temp. unter 5°); dann 30 Min. erhitzt. Ausbeute 10%- Aus A. braunliche Nadelchen, 
F . 156°. E h r l ic h s  Rk. rosarot. — 2,3,6,6-Tetramethyl-4-kcto-4,5,6,7-letrahydroindol, 
Cl2H  17ON. Mit Diacetylmonoxim. Aus Essigester gelbe Nadeln, F. 228°. Keine 
EHRLlCH sche Rk. Aus der Muttcrlauge ein Nebenprod., Prismen, F. 173—178°, nicht 
rein erhalten, wahrseheinlich das acycl. Zwisclienprod. (vgl. obiges Schema). — 2-Me- 
thyl-3-acetyl-4,5-indeno-(r,2')-pyrrol (II), C14I I I3ON. Nur 10 Min. erhitzt; nach GieBen 
in  W. m it A. geschiittelt, um schmierige Prodd. zu entfernen. Aus viel A. rotliche 
Nadelchen, F . 254°, wl. Keine EHRLlCH sche Rk. (J . Proc. Roy. Soc. New-South Wales 
66 . 477—85. 31/3. 1933. Sydney, Univ.) L in d e n b a u m .

G. Sanna, Uber polylialogenierlc Kelone. I I I .  Mitt. Pyrrol. (II. vgl. C. 1930- 
I. 1304.) Vf. libertragt dio beim Indol eingefiihrto Methode zur Darst. von polylmlo- 
genierten Ketonen (vgl. C. 1931. I. 2476) m it gutem Erfolg auf die Pyrrolreihe. Dic 
erhaltenen Verbb. unterscheiden sich in ihrem chem. Verh. gegen Alkali von den Deriw. 
des Indols. W ahrend dort Ersatz des Halogens durch OH erfolgt, vollzieht sich hier 
eine Veranderung im Mol., die sich durch plótzliclie SchwiLrzung der alkal. Lsg. u. Aus- 
fallen eines schwarzen unl., dem Pyrrolschwarz iilmlichen Nd. anzeigt. — 2-Dichlor- 
acetylpyrrol (a-Pyrracalchlorid), C„H50NC12, durch langsames Eintropfeln von Dichlor- 
acetylcldorid in wasserfreiem A. in stark  gekiihltes Pyrrylmagnesiumsalz. Bei der Rk. 
findet starkę Warmeentw. sta tt. Die Lsg. farb t sich erst schmutzig griin, dann 
schwarz u. wird durch Eis ausgefallt. Lange Nadeln, F . 90°. Gibt m it konz. H2S0., 

C4H3:N H
^0 HCn------nCH HCn-----nCH

„  f U  H HC'I ^j-C • CO • C H : CH • CO • C l ^ C H
NH NH

H N : H3C4 • OC- C------- C- CO • C J Ia: NH II
in der K alte keine Farbung, H N 0 3 farb t erst weinrot, dann gelb , HC1 farbt schwacli 
rosa. R e d . in der Warnie ammoniakal. AgN03-Lsg. u. FEHLiNGsche Lsg. Die beiden 
C l-A tom e werden auch bei mehrstiindigem Kochen m it W. nicht abgespalten. Beim 
Kochen m it 5%ig. KOH-Lsg. farbt sich die Lsg. intensiv braun, u. beim Ansauem 
m it H ,SO, fallt ein dunkelbraunes unl. Pulver aus, dem nach dem Mol.-Gew. moglicher- 
weise die F o rm e l I  zukommt. Bei 6-std. Erhitzen m it konz. wss. Ammoniak im  Ein- 
schluBrohr auf dem W.-Bad bildet sich ein schwarzer Nd., der kein Chlor enthalt u. 
sich nicht reinigen laBt. H at keinen seharfen F . u. verbrennt schwer. Der Verb. kommt 
vielleicht F o rm e l II zu. — 2-Trichloracetylpyrrol (cc-Pgrroylchloroform), C6H40NC13, 
entsteht, wenn Trichloracetylchlorid in  wasserfreiem A. auf gut gekuhltc  Pyrryl- 
rnagnesiumnerb. einwirkt. F allt ais brauner pechartiger Nd. aus, der erst nach einigen 
Tagen aus sd. W. auskrystallisiert. Glanzende B la ttc h e n , F . 67°. Red. FEHLiNGsche 
Lsg. unter Abspaltung kleiner Mengen Chlf. Auch bei dieser Verb. fiihrt die Einw. 
von KOH in der Warnie zur B ld g . von schwarzen, unl. Prodd. (Gazz. chim. ital. 63. 
479—84. Ju li 1933. Cagliari, Univ.) F ie d l e r .

H. Wuyts und A. Lacourt, Śynthese von neuen helerocycliscJien Verbindungen-
3-Aryldihydrothiodiazole. Vff. haben vor einiger Zeit (C. 1933. I. 3076) aus Methyl- 
carbodithiosaure u. Phenylhydrazin in  Pyridin neben anderen Prodd. eine ^ erb- 
C10H 12N2S erhalten u. wegen ilirer relativ groBen StabUitat u. auch aus Analogiegrunden 
ais 2,5-Dimethyl-3-phenyl-2,3-dihydro-l,3,4-thiodiazol (nebenst.) angesehen. Ihre Bldg. 
ist w iefolgtzuform ulieren: 2CH3-CS■ SH -f  C6H 5-NH -N H 2 =  CjnH 12NjS -f  SHjS-f i - 
AuBerdem kame noch die Konst. eines Thioacylhydrazons, CH3-CH: 'AjCjHj)'
CS-CH3, in  Frage. Wie aber vor kurzem (C. 1933. II . 696) gezeigt, werden die Inio- 

„  acylhydrazone, im Gegensatz zu obiger Verb. CjuH^iSoo, tlurc
CII3• C ■ S • CH • CHS HC1 leicht hydrolysiert. Die Bldg. dieser Verb. ist "obi so zu

tj,___fir.n  PT erklaren, daB zuerst das Hvdrazin durch die Saure unter rljo-
0 5 A ustritt zum Thiohydrazid CHj • CS ■ NH • NH • C6H5 acykert
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wird, welches sieli sodami m it einem 2. Mol. Saure unter A ustritt von H 2S u. S zum 
Dihydrothiodiazol kondensiert (aldehyd. Rk. der Dithiosaure). Um diese Erklarung 
experimentell zu stiitzen, haben Vff. Thiophenylhydi'azide m it Aldehyden zu kon- 
donsieren versucht u. gefunden, daB diese Rk. in Ggw. eines Kondensationsmittels 
(z. B. Spur HC1) tatsachlich sehr leieht vor sich geht:

R.C-SH H , R-C-S-CH-R' ,
ii i 4 -  R -CHO =  ii i -f- H,0

N-------N • C„H6 ^  N— N • C6H8 ^  1
lin Falle R  u. R ' =  CH3 entsteht, wio zu erwarten, obige Vorb. C10H 12N 2S, womit dio 
oben gegebene Erklarung ais richtig erwiesen ist. Die Rk. ist gróBtcr Verallgemeinerung 
fahig u. aueh auf Ketone anwendbar. Sie liefi sieh jedoch noch nicht auf Thiohydrazide 
anwenden, welehe sich von nicht aromat. Hydrazinen ableiten, da solche bisher nicht 
dargestellt werden konnten. Denn, wie 1. o. gezeigt, reagieren dio nicht aromat. Hydr- 
azine sofort m it 2 Moll. Dithiosaure unter Bldg. von Thioacylhydrazonen.

V e r  s u c h e. 2,5-Dimcthyl-3-phenyl-2,3-dihydro-l,3,44liiodiazol, C10H j2N 2S. 1. Ge
misch von a-Phenyl-j?-[thioacetyl]-hydrazin u. Acetanhydrid m it Acetaldehyd versetzt 
(starkę Erwiirmung u. Lsg.), nach Erkalten Krystalle abgesaugt, m it 10°/oig. NaOH 
verrieben u. m it W. gewaschen. 2. Aus dem Hydrazid u. Paraldehyd m it wenig HC1. 
Aus A., E. 80°. — 3-Phenyl-5-methyl-2,3-dihydro-l,3,4-thiodiazol, C9H 10N 2S. In  A. 
mit 30°/oig. Formalin u. einigen Tropfen alkoh. HC1. Aus A. ( +  Spur HC1) Nadeln, 
F. 75°. — 3-Phenyl-5-benzyl-2,3-dihydro-l,3,4-th,iodiazol, CI5H 14N2S. Aus a-Phenyl-/?- 
[phenylthioacetyl]-hydrazin u. Formalin wie vorst. Aus A. fast weifie Krystalle, F . 68°.
— 3,5-Diphenyl-2,3-dihydro-l,3,4-thiodiazol, C14H 12N 2S. Mit a-Phenyl-/?-[thiobenzoyl]- 
hydrazin. Aus A. ( +  Spur HC1) hellgelbo Blattchen, F. 97°. — 2-Me.thyl-3-phenyl-5-a- 
naphłhyl-2,3-dihydro-l,3,4-thiodiazol, Ci0H 16N2S. Aus a-Phenyl-/?-[thio-a-naphthoyl]- 
hydrazin, Paraldehyd u. etwas alkoh. HC1. Aus A. tief gelbe Krystalle, F. 102°. — 
2>3-Diphenyl-5-be.nzyl-2,3-diliydro-l,3,4-thiodiazol, C21H 18N2S. Aus a-Phenyl-/?-[phenyl- 
thioacetyl]-hydrazin u. Benzaldehyd in A. m it alkoh. HC1. Aus A. sehwach rosafarbige 
Krystalle, F. 92°. — 2,3,5-Triphenyl-2,3-dihydro-l,3,4-thiodiazol, C20H 16N 2S. Mit 
a-Phenyl-/5-[thiobenzoyl]-hydrazin wie vorst. Aus A. tief gelbe Krystalle, F. 97°. —
2,3-Biphenyl-5-a-naphłhyl-2,3-dihydro-l,3,4-thiodiazol, C24H ]BN2S. Mit a-Phenyl-/?- 
[thio-a-naphthoyl]-hydrazin. Aus A. grunlichgelbe Krystalle, F . 147°. — 2,2,5-Tri- 
methyl-3-phenyl-2,3-dihydro-l,3,4-thiodiazol, CnH 14N 2S. Aus a-Phenyl-/?-[thioacetyl]- 
hydrazin u. Aceton m it etwas alkoh. HC1. 01, K p.x 108—109°, D .204 1,0989, n D20 =
1,5872. — 2,2-Dimcthyl-3-[p-brom'phcnyl]-5-phcnyl-2,3-dihydro-l,3,4-lhicdiazol, c 16h 15 
N,BrS. Mit a-[p-Bromphenyl]-/?-[thiobenzoyl]-hydrazin wie vorst. Aus A. gelbe
Krystalle, F . 74°. — 2-Cycloliexanspiro-3-[p-bromphenyl]-5-phenyl-2,3-dihydro-l,3,4-
thiodiazol, Ci9H i0N 2BrS. Wie vorst. m it Cyclohexanon; kurz auf 70° erwarmt. Aus 
CHjOH hellgrunlichgelbe Nadeln, F. 97°.

Allgemeine Eigg. der Dihydrothiodiazole: Sie sind zl. in Bzl., schwerer in A., 
unl. in yerd. Lauge. Ihre Farbung wrird hauptsachlich durch den Substituenten in 
Stellung 5 bestim m t; ist dieser aromat., so daB die Doppelbindungen des aromat. 
Kerns m it der des Heteroringes konjugiert sind, so tr i t t  Farbung auf. — Die mcisten 
Verbb. geben in  alkoh. Lsg. m it AgN03 weiBe, unbestandige Ndd., welche sich am 
Licht u. bei Raumtemp. mehr oder weniger schnell, in Eis u. im diffusen Licht lang- 
samer, aber in verschiedenen Zeiten, schwarzen. Am unbestandigsten sind die Ndd. 
(sofort schwarz) bei den Verbb., welche 3 aromat. Radikale in 2, 3 u. 5 tragen. — Gibt 
man einige mg der Verbb. zu einem Gemisch von 4 Voll. konz. H 2S 0 4 u. 1 Vol. H 20 2 
(10 Vol.-°/0ig), so entstehen sofort blaue oder griine, haufig blauviolett werdende 
Fdrbungen. — Dio 3 Yerbb. m it CH3 in Stellung 5 sind in k. konz. HC11., dio anderen 
unl. oder swl. Die 2,5-Dimethyl-3-phenylverb. wurde m it konz. HC1 2 Stdn. auf 100° 
erhitzt. Die Lsg. wurde violett, u. es tra t  Geruch nach Thiolessigsaure auf. Beim 
Erkalten Ausfall violetter Krystalle, hochschm., in W. 1., m it wechselndem S-Geh. 
(2,3—4,7°/0), anscheinend ein aromat. Hydrazinhydrochlorid, gemischt m it einer
S-haltigen Substanz u. Farbstoff. — Vff. erortern schlieBlich die Frage, ob die Thio- 
phenylhydrazide /5-Acylderiw., CuHj• N H • N H • CS■ R , oder a-Acylderiw ., C0H6-N 
(CS-R)-NH2, sind. Gewisse Tatsachen sind zwar auch m it der a-Formel erklarbar, 
aber entscheidend fur die /J-Formel sind die Alkaliloslichkeit, eine Folgę der Tauto- 
merisierung zu C„H6-N H -N : C(SH)-R, u. die Eigg. der Kondensationsprodd. m it 
Aldehyden u. Ketonen. Diese sind zweifellos heterocycl. Verbb. u. nicht Thioaeylhydr- 
azone. (Buli. Soc. chim. Belgiąue 42. 376— 89. Aug./Sept. 1933. Briissel, Univ.) Lb.
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A. Corbellini und A. Cecchi, U ber die Benzo- und, Naphthopyrazolyl-o-benzoe-
sauren. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I . 943.) Das Lactam der 2-[2-Aminobenzoyl]-be?izoesaure,
C14H 90 2N, entsteht aus PheJiylphlhalimid durch Erliitzen m it A1C13 u. NaCl, F. 244 
bis 245° (vgl. B e c k m a n n  u . L i e s c h e ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 56  [1922]. 20). Durch 
Verseifen wird 2-[2-Aminóbenzoyl]-benzoesdure, C14H 1:10 3N, erhalten, griinlicbgelbc 
Krystalle, dio bei 196— 197° unter W.-Verlust wieder in das Lactam iibergehen. Athyl- 
ester, C16H 150 3N, schwachgelbe Krystalle, F . 71—72°. Die Saure wird bei 5° m it NaNO, 
diazotiert u. die Diazoniumyerb. m it SnCl2 +  konz. HCl bei —5 bis 0° behandelt, 
wobei sich 2-[4,5-Benzopyrazolyl-(3)]-benzoesaure, C14H 10O2N2, Krystalle, F. 184— 186,5°,

bildet. — Das Lactam der 2-[2-Amino- 
naphthoyl-(l) oder -(3)]-bcnzoesaurc, 
C18H u 0 2N, stellt Vf. aus dem fS-Naphthyl- 
phlhaliniid m it A1C13 u. NaCl lier; hellgelbe

fy___„  v Krystalle, F . 277,5°. Dureh Verseifen des
^  ‘•N Lactam s entsteht 2-[d,5-Napldhopyrazolyl-

r Jl ŃH I i*111 (3)]-benzoesaure, C18H120 2N2, schwaohgelbo
Krystalle, F . 238—238,5°. Dio Saure ist 
yerschieden von der friiher von CoRBEL- 
l i n i  u. B a r b a r o  (ygl. C. 1932 . I. 943) 
erhaltenen Saure vom F . 269—271°. Sio 
kann entweder die Konst. I  oder II  haben 
Auch die S truk tur des Pyrazolringes be- 

darf noch weiterer Unters. (Gazz. chim. ital. 6 3 . 489—94. Ju li 1933. Mailand, 
Univ.) F ie d l e r .

Muriel Gertrude Holdsworth und Francis Lions, Derivaie des 2-PhenylcMnolins.
I. Darstellung einiger „Atopliane“ aus Veratrumaldeliyd. Veratrumaldehyd kondensiert 
sich m it aromat. Aminen u. Brenztraubensaure leicht zu Derivy. der 2-Phenylcinchonin- 
saure (DÓBNERSche Cinchoninsauresynthese). Mit o-Aminophenol yerlief jedoch die Bk.

negatiy. Mit m-Phenylendiamin trat 
doppelseitige Kondensation unter 
Bldg. von I ein.

I  II I ] Y e r s u c h e .  2-[3',4'-Dimeth-
J-L X  ^ • C 0H3(OCH3)J:,*ł oxyphenyl]-5,6-benzochinolin-4-carl>cm- 

■"II j j\f saure, C22H i,0 4N. Alkoh. /?-Naph-
•V(CH30)2C6H3-!l J .C O ,H  thylaminlsg. in sd. alkoh. Lsg. von

Veratrumaldehyd u. Brenztrauben
saure eingetragen u. 1/2 Stde. gekocht. Aus A. hellgelbe Krystalle, F. 142—143°, wl. 
(auch die folgenden Verbb.). — 2-[3',4'-Dimethoxyphenyl]-chinolin-4-carb<nisaure, 
Ci8H 150.,N. 1. Wio yorst. m it Anilin (2 Stdn.). 2. Isatin u. Acetoyeratron in 30°/oig. 
alkoh. KOH 8 Stdn. gekocht, A. abdest., m it verd. Eg. gefallt (PFiTZlNGERschc Syn- 
these). Aus A. gelbe Nadeln, F . 235°. — 8-Methoxyderiv., C19H 170 5N. Mit o-Anisidin. 
Aus A. hellgelb, F . 116°. Ausbeute gering. —  7-Methoxyderiv., ClaS v 0 5l>(. Mitm-Anisi- 
din. Aus A. gelbe, schuppige Krystalle, F . 222°. — 6-Mdlioxyderiv., C39H 170 5N. Mit 
p-Anisidin. Aus A. gelbe Plattchen, F . 257°. — 7-0xyderiv., C18H ,50 5N. Mit m-Amino- 
phenol (wenige Min.). Reinigung aus sd. konz. K 2C03-Lsg. (Kohle) +  Essigsaure. 
Gelbes Pulyer, F . >  300°, unl. —  6-Oxyderiv., C18H 150 6N. Mit p-Aminophenol wie 
yorst. Gleicht dem yorigen. — 7-[Dimethylamino]-deriv., C20H 20O4N2. Mit m-[Dimethyl- 
amino]-anilin. Aus Eg. tief orangenes Pulver, F. 259°. — a,a'-Ui-[3/l-dwidlwxypheiiyl\- 
m-phenantlirolin-y,y'-dicarbonsdure (I), C30H 21O8N2. Mit m-Phenylendiamin. Aus A. 
hellrotes Pulyer, F. 191°. (J . Proc. Boy. Soc. New-South Wales 66. 273—78. 31/3. 
1933.) L indenbaum .

Muriel Gertrude Holdsworth und Francis Lions, Derivale des 2-Phenykhinolms.
II. Einige „Alophane“ m it substituierenden basisdien Gruppen. (I. ygl. vorst. Ref.) 
Nach dem im vorst. Ref. beschriebenen Verf. u. unter Yerwendung yon v e r s c h i e d e n e n  
aromat. Aldehyden haben Vff. weiter dargestellt: 1. Mit m-[Dimethylamino]-anilin 
einige „Atophane“ m it der (CH3)2N-Gruppe in Stellung7; 2. mit m - P h e n y l e n d i a m i n  

einige D eriw . des m-Phenanthrolins (ein Beispiel ygl. yorst. Bef.); 3. mit synim. 
Di-[m-aminoanilino]-athan Verbb. m it 2 Chinolinkernen yom T ypusI; 4. mit 1,4-Di- 
[m-aminophenyl]-piperazin iihnliche Verbb. yom Typus II. Die Farben der neuen 
Verbb. sind gelblichbraun bis tief rot. Besonders intensiy sind ihre Farbungen m 
sauren Lsgg. Die NH4- u. Na-Salze sind in W. mehr oder weniger 1., gelb bis braun;
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CH,

die Ba-, Mg-, Pb- u. Al-Salze sind wl. oder unl., gelb bis rot. Aus den ammoniakal. 
Lagg. fallt HC1 tief rote Ndd.

COsH COaH

• N H -L  / L  J - A r  N --------- ^ J \ J - A r
h 2c ^ \ c h s N
Ha0' J C H ,  N

C H j . N H . ^ ^ / ^ . A r  N ---------

Ó O JI C O JI
V e r s u c b c .  7 - Oxy - 2 - [4' - (dimelhylamino) - phcnyl] - chinolin-4 -carbonsaurc, 

C18HJ60 3N2. Alkoh. Lsg. von m-Aminophenol in sd. alkob. Lsg. von p-[Dimethylamino]- 
benzaldehyd u. Brenztraubensaure eingetragen u. 1 Stde. gekocht. Reinigung aus h. 
K2C03-Lsg. (Kobie) - f  Essigsaure. Rotes Pulvcr, F . >  300°. Konz. H 2S 04-Lsg. 
braunlich gelb, nach Verdiinncn intcnshr rot. — 7-[Dimethylamino]-2-[4'-methoxy- 
phenyl]-chinolin-4-carbonsdure, C10H 18O3N2. Aus m-[Diniethylamino]-anilin, Anis- 
aldehyd u. Brenztraubensiiurc. Aus Eg. tief orangene Nadeln, F . ca. 315°. H 2SO.,-Lsg. 
orangen, nach Verdiinnen intensiv magenta. — 7-[l)imethylamino]-2-[3/,d'-methyhn- 
dioxyphenyl]-chinolm-4-carbonsaure, C10H 16OjN2. Mit Piperonal. Aus Eg. orangenes 
Pulver, F. >  300°. H„SO,r Lsg. tief rot, nach Verdiinnen intcnsiv magenta. — 
7-[Dimethylamino]-2-[4'-(di7nethylamino)-phenijl]-chinolin-4-carbonsaure, C20H 21O2N3. 
Mit p-[Dimethylamino]-bcnzaldehyd. Aus Eg. dunkelrotes Pulver, F. >  300°. H 2ŚO.,- 
Lsg. gelb, nach Verdunnen tief purpurn. — tx,a.'-Di-[4-melhoxyphenyl]-m-phenanthrolin- 
y,y'-dicarbonsaure, C28H 20O6N2. Aus m-Phenylendiamin, Anisaldehyd u. Brenztrauben- 
saure. Aus A. braunlichrotes Pulver, F . 210°. H 2S 04-Lsg. rotlichbraun, nach Ver- 
diinnen rotbrauner Nd. — <x,a.'-Di-[3,4-methylendioxypfienyl\-in-phenanthrolin-y,y'- 
tliccirbonsaure, C28H160 8N2. Mit Piperonal. Aus A. winzige, dunkelrote Prismen, F . 205 
bis 206°. H 2SO,,-Lsg. tief rot, nach Verdiinnen roter Nd. — ot,a.'-Di-[p-(divietliylamino)- 
pliemjl]-m-pheiianthrolin-y,y'-dicarbcmsaure, C30H 2(iO4N4. Mit p-[Dimethylamino]-benz- 
aldehyd. Aus A. dunkelrote Krystiillchen, F. 234°. H 2S 04-Lsg. tief rotbraun, nach 
Yerdunnen tief rot. — symm. Di-[2-phenyl-4-carboxychinolyl-(7)-amino']-athan (nach I), 
GjjHjgOjN,. Aus symm. Di-[m-aminoanilino]-athan (B o r s c h e  u. Ca m p e r  T i t SIKGH, 
Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 5013), Benzaldehyd u. Brenztraubensiiure. Aus 
Anilin +  A. oder viel Eg. braune Nadeln, F. 280° (Zers.). H 2S 04-Lsg. braunlichgelb, 
nach Verdunnen rótlichbrauner Nd. — symm. Di-\2-(4'-mcthoxy‘phenyl)-4-carboxy- 
chinolyl-(7)-amino]-athan, O30H 30O6N4. Mit Anisaldehyd. Aus Anilin +  A. (aueh die 
folgenden Verbb.) braunes Pulyer, F . 276°. H 2S 0 4-Lsg. braunlichrot, nach Verdunnen 
braunlicnroter Nd. — symm. Di-[2-(3',4'-dimcthoxypJienyl)-4-carboxychinolyl-(7)-amino]- 
allian, C38H 340 8N4. Mit Veratrumaldehyd. Hellbraunes Pulver, F . 264°. H 2S 0 4-Lsg. 
wie vorst. — symm. Di-[2-(3',4'-methyle7idioxyphmyl)-4-carboxychinolyl-(7)-amino]- 
dłhan, C36H„80 8N4. Mit Piperonal. Braunes Pulver, F. 290°. H 2S 0 4-Lsg. wie vorst. — 
symm. Di-[2-{3'-methoxy-4'-oxyphenyl)-4-carboxycJiinolyl-(7)-amino]-athan, C30H 30O6N4. 
Jlit Vanillin. Hellrotlichbraunes Pulver, F . 256°. H 2S 04-Lsg. wie vorst. —  symm. 
Di-[2-(4'-dimethylaminophenyl)-4-carboxychinolyl-(7)-amino]-athan, C38H 360 4N6. Mit 
p-[Dimethylamino]-benzaldehyd. Dunkelrotes Pulver, F . 260°. H 2SOVLsg. braunlich
rot, nach Verdunnen tief rot. — l,4-Di-[m-nitrophenyl]-pipe,razin. Inniges Gemisch 
von m-Nitroanilin u. K 2C 03 m it Athylenbromid 3 Stdn. auf 150° erhitzt, m it W., 
dann A. ausgezogen, m it wenig Aceton gewaschen. Aus Anilin orangene Prismen,
F. 206° (vgl. 1. c.). —  l,4-Di-[m-aminophenyl]-piperazin, C18H 20N4. Voriges m it Sn u. 
konz. HC1 bis zur Lsg. erhitzt, m it mehr HC1 gefallt, Nd. in W. m it NaOH zerlegt. 
Aus Bzl. weiCe Bliittchen, F. 102°. — l,4-Di-[2'-phenyl-4'-carboxychinolyl-(7')]-piperazin 
(nach II), C36H 280 4N4. Aus vorigem, Benzaldehyd u. Brenztraubensaure. Aus Anilin +
A. (aueh die folgenden Verbb.) hellbraunes Pulver, F . 265°. H 2S 04-Lsg. tief rotbraun, 
nach Verdunnen roter Nd. (aueh bei den folgenden Verbb.). — l,4-Di-[2'-(4"-methoxy- 
phcnyl)-4'-carboxychinolyl-(7')]-piperazin, C38H 320 6N4. Mit Anisaldehyd. Rotlich- 
braunes Pulver, F. 217°. — l,4-Di-\2'-(3",4"-dimethoxyphenyl)-4'-carboxychinolyl-[7')']- 
piperazin, C40H 3GO8N4. Mit Yeratrumaldehyd. Braunes Pulver, F . 242°. — 1,4-Di-
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[2'-(3",4"-melhylendioxyphenyl)-4'-carboxychinolyl-(7')]-piperazin, Qj8-^2flO8N4. Mit Pi
peronal. Hellbraunes Pulver, F. 236°. — l,4-Di-[2'-(3"-melhoxy-4"-oxyphenyl)-4'-carb- 
oxychinolyl-(7')}-piperazin, C38H 320 8N4. Mit Vanillin. Hellrotlichbraunes Pulver,
F. 242°. — l,4-Di-[2'-(4"-dimethylaminophenyl)-4'-carboxychinolyl-(7')]-piperazin, 
C40H 38O4N6. Mit p-[Dimethylamino]-benzaldehyd. Tief rotes Pulver, F. 278°. H 2S04- 
L sg . briiunlichgelb, nach Verd. tief rot. {J . Proc. Roy. Soc. New-South Wales 66. 
459—72. 31/3. 1933.) L in d e n b a u m .

Muriel Gertrude Holdsworth und Francis Lions, Derivale des 2-Phenylchinolins. 
I I I .  Einige Derivale von Polyoxy-„Atophanen“ . (II. vgl. vorst. Ref.) Diese Verbb. 
wurden nach den Cinehoninsauresynthesen von D o b n e r  u . P f i t z i n g e r  dargestellt. 
Ilire Salze sind gelb bis rot, NH 4- u. Na-Salzo in  W. 1., Ba-, Mg-, Pb- u. Al-Salze wl. 
oder unl. Aus den alkal. Lsgg. fallt HC1 gelbe bis roto Ndd.

V e r s u c h e :  2-[3',4'-Dioxyphenyl]-chinolin-4-carbon$dure, Ci,.Hu 0 4N. Aus Anilin, 
Protocatechualdehyd u. Brenztraubensśiure in sd. A. (1 Stde.). Aus h. konz. K2C03- 
Lsg. (Kohle) +  Essigsaure orangegelbes Pulvor, F . >  300°, unl. in  organ. Solventien. 
Aus der H 2S 0 4-Lsg. m it W. orangeroter Nd. — 7-Oxy-2-[2'-oxyphenyl\-chinolin-i- 
carbonsdure, C16Hn 0 4N. Aus m-Aminophenol, Salicylaldehyd u. Brenztraubensaure; 
weiter wio vorst. Gelbes Pulver, F . >  300°, unl. H 2S 0 4-Lsg. orangerot, mit W. hell- 
gelber Nd. — 2-\2'-Oxy-3',4'-dimelhoxyplicnyl]-chinolin-4-carbons&ure,
Isatin  u. 2-Oxy-3,4-dimethoxyacetophenon in 30%ig. KOH 8 Stdn. gekocht, mit 
W. verd., m it Kohle gekocht, m it Essigsaure gefallt. Aus A. rdtlichbraune Nadeln,
F. 245°. H 2S 04-Lsg. briiunlichgelb, m it W. gelber Nd. — 2-[2'>3',4'-Trimełhoxyphenyl]- 
c7ii?wlin-4-carbonsaure, ClnH 170 5N. Wio vorst. m it 2,3,4-Trimethoxyacetophenon. 
Aus A. hellgelbe Nadeln, F. 196°. H =S 04-Lsg. orangen, m it W. gelb, dann gelber 
Nd. — 7-Oxy-2-[3',4'-dioxyphenyl]-cMnolin-4-carbo7isaure, CI0H n O5N. Aus m-Amino- 
phenol, Protocatechualdehyd u. Brenztraubensaure; weiter wie oben. Hellbraunes 
Pulver, F . >  300°. H 2S 0 4-Lsg. tief rot, m it W. dunkelorangeroter Nd. (J. Proc. Roy. 
Soc. New-South Wales 66 . 473—76. 31/3. 1933. Sydney, Univ.) L in d e n b a u m .

Erich Benary, Uber einige subsliluierte Chinolin-4-carbonsauren. Vf. stellt, um 
die Abhangigkeit der physiol. Wrkgg. des Atophans von konstitutionellen Faktoren 
weiter aufzuklaren, einige neue substituierte Chinolin-4-carbonsa,uren nach der Methode 
von P f i t z in g e r  her. — 2-[2,-Methylpyridyl-5']-chinoli7i-4-carbonsaure, aus 2-Methyl-
5-acetylpjrridin u. Isatin . Hellbraunlieher Nd., F . 262—264°. — 2-[6'-Hethoxychinolyl- 
4']-chinolin-4-carbonsaure, aus 4-Acetyl-6-methoxychmolin u. Isatin . Braunrotes Pulver, 
zers. sieh gegen 230°. — 2-[2'-PTienylchinolyl-4']-cliinolin-4-carbonsaure (I), aus 4-Acetyl- 
2-phenylchinolin u. Isatin . F . 260—263°. — 2-Antipyryl-3-oxycMnolin-4-carbonsaure, 
aus 4-Chloracetylantipyrin u. Isatin . Gelber, yoluminóser Nd., F. 160—162° (Zers.). — 
2-a.-Naphthyl-3-oxycliinolin-4-carbonsaure, aus w-Bromaeetonaphthon u. Isatin. Dunkel- 
gelbes Pulver, F. 130—145°. — 2,3-peń-Naphłhylenchinolin-4-carbonsaure, aus Ace- 
naphthenon u. Isatin . Gelbo Nadeln aus yerd. A., gegen 320° Zers. — 2-Phenyl-3-ben- 
zylchinolin-4-carbonsdure en tsteht einfaclier ais nacli B o rs c h e  (Ber. dtsch. chem. Ges. 32- 
4086 [1909]) aus Benzylacetophenon u. Isatin . — Was die physiol. Wrkgg. der neuen 
Verbb. anbelangt, so nennt Vf. nur die von I  beachtenswert. Weitgehende Uberein- 
stimmung m it A tophan bzgl. antipyret. Eigg. u. entzundungshemmender Wrkg., 
dagegen Fehlen der Harnsiiure ausschwemmenden Wrkg. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 
1569—71. 11/10. 1933.) H a l l s t e in .

Treat B. Johnson und Elizabeth Dyer, Unlersuchungen iiber Pyrimidine. 
135. Mitt. Uracilglykol. (134. vgl. F o l k e r s  u . J o h n s o n ,  C. 1933. II. 2396.) Die 
Synthese von Uracilglykol (5,6-Dioxydihydrouracil, III) wurde untemommen, um die 
Verb. m it dem friiher dargestellten Thyminglykol zu yergleichen. Man erhalb das 5-Carb- 
athoxyderiv. des Uracilglykols (II) aus Uracil-5-carbonsaureathylester uber das Brora- 
oxyderiv. I. Bei der Verseifung u . Decarboxylierung von I I  entstand nicht das erwartetc 
H I, sondern Isobarbitursaure IT . IV wurde auch bei den mildesten Verseifungs- 
bedingungen erhalten. Die intermediare 5-Carbonsaure wurde nicht isoliert; sie zers. 
sieh momentan unter Abspaltung von C02 u. H 20  u . geht in 1Y uber. Ein A cetyldenv.

NH-CO NH-CO " NH-CO NH-CO
OC Ć B r-C O jC A  OÓ 6 (0H )-C 02C2H 6 OÓ CH-OH OC C-OH

Ń H -C H -O H  Ń H -Ć H -O H  NH-ÓH-OH NH-CO
I  II  III i y
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von II  gibt boi der Hydrolyse ebenfalls IV. IV wurde aufierdem aucb bei anderen 
Rkk. erhalten, die zur Bldg. von I I I  ftihren sollton, z. B. bei der katalyt. Hydrierung 
von Isodialursiiure. Die grofie Unbestandigkeit von I I  steht in einem auffallenden 
Gegensatz zum Verh. des Thyminglykols, das nur sehr langsam in ein Anhydrid tiber- 
geht. Die Leichtigkeit, m it der I I  u. IV iibergeht, ist bcmerkenswort, weil IV ais Oxy- 
dationsprod. von Uracil au ftritt u. wahrscheinlich auch ais Zwischenprod. beim bio- 
chem. Abbau von Uracil anzusehen ist (Ce r e c e d o , C. 19 3 1 . I. 961). — 5-Carbathoxy-
5-brom-6-oxyhydrouracil, C7Hs0 5N2Br (I), aus 5-Carbathoxyuracil u. Bromwasser bei 
gewohnlicher Temp. Nadeln aus W., F. 178° (korr., Zers.). Gibt beim Erhitzen u. 
bei Einw. yon Sauren HOBr ab. — 5-Carbathoxy-5,G-dioxyhydrouracil, C7H i„06N 2 (II), 
aus I  u. Ag2C03 in W. bei gewóhnlicher Temp. Krystalle m it 1 H20  aus Aceton -f- A., 
erweicht bei 72°, schm. teilweise bei 115° u. zers. bei 125°; wird boi 61° im Vakuum 
wasserfrei; F. 135—136° (korr., Zers.). Monoace.tylve.rb., C9H 120 7N2, durch Kochen 
mit Acetanhydrid. Nadeln aus Aceton, F. 178° (korr., Zers.). — Isobarbitursaure (IV), 
aus II  beim Erwarmen m it verd. HC1 oder beim Verseifen m it k. alkoh. KOH; ferner 
beim Hydrieren von Isodialursaure m it P t0 2 in A. oder von Diacetylisodialursaure 
in Eg. Acetylisobarbitursaure, durch Hydrierung von Diacetylisodialursaure in Eg. +  
Acetanhydrid. — Uracil wird durch 90°/oig. Peressigsauro auch bei 80° nicht verandert. 
Verss. zur Darst. von Dihydroisouramil durch Hydrierung von Isouramil in NH 3-Lsg. 
waren erfolglos. (J . Amor. chem. Soc. 55 . 3781—83. Sopt. 1933.) O s t e r t a g .

KarlFolkers und TreatB. Johnson, Untersuchungen iiber Pyrimidine. 136. Mitt. 
Der Meclianismus der Bildung von Tetraliydropyrimidinen nach der Biginellischen Reaktion. 
(135. ygl. yorst. Bef.) Durch eingehende Unters. der Bldg. von 2-Keto-4-phenyl-5-carb- 

N II-C H -R  atJwxy-6-methyl-l,2,3,4-letrahydropyrimidin (I, II =  CeH 5)
i i ’ aus Benzaldehyd, Harnstoff u. Acetessigester (B ig in e l l i,

I  0C  C -C 02 • CaH 6 Ber. dtsch. chem. Ges. 2 4  [1891], 1317) wird festgestellt, 
NH > C • CII daB der Harnstoff prim ar einorseits m it Benzaldehyd Benzal-

3 diharnstoff, andererseits m it Acetessigester /?-Ureidocroton-
siiureester liefert. Dann erfolgt weitere Umsetzung eines der beiden oder beider Zwisehen- 
prodd. m it der entsprechendon anderen Komponente m it nachfolgendem RingschluB. 
Umsetzung zwischen Harnstoff u. a-Benzalacetessigester scheint keine Rolle zu spielen. 
/?-Ureidocrotonsaureester wird unter den zur Pyrimidinsynthese angewandten Rk.- 
Bedingungen in Harnstoff u. Acetessigester gespalten. — Die Pyrimidinsynthese wird 
durch Sauren katalyt. beschleunigt ( F o lk e r s ,  H a rw o o d  u .  J o h n s o n , C. 1 9 3 2 . I I . 
3247); es wurde nun festgestellt, daB dio Ausbeute an I  innerhalb gewisser Grenzen 
der zugesetzten Sauremenge (HC1 oder I i2SO;1) ungefahr proportional ist; bei Zusatz 
von Piperidin zum Rk.-Gemisch entsteht kein I ;  man erhiilt durch Umsetzung Yon 
Benzaldehyd m it Acetessigester l-Methyl-3-phenylcyclohexanolon-(5)-dicarbcmsdure- 
(24)-ditithylester (F. 151— 152° [korr.]). —  F o lk e r s ,  H a rw o o d  u .  J o h n s o n  (1. c.) 
erhielten aus Citral, Harnstoff u. Acetessigester zwei isomere Pyrimidine (F. 150—150,8" 
u. 109,5—110,5°). Diese nehmen bei der Hydrierung g la tt 2 Moll. H 2 auf u. liefern 
dasselbe Prod., namlich 2-Keio-4-[2,5-dimethylheplyl}-5-carbdthoxy-6-melhyl-l,2,3,4- 
tetrahydropyrirnidin, C17H 30O3N2, Krystalle aus verd. A., F . 131—134°. Es geht daraus 
horror, daB die Isomerie auf die durch die Isomerieverhaltnisse des Citrals bedingte 
Verschiedenheit der Seitenketten zuriickzufiihren ist; eine Isomerie im Pyrimidinkern 
kommt nicht in Betracht. (J . Amer. chem. Soc. 5 5 . 3784—91. Sept. 1933.) OSTERTAG.

Werner Bergmann und Treat B. Johnson, Die Synthese des 5-Acetyluracils 
(Untersucliungen iiber Pyrimidine. 137. Mitt.). (136. Ygl. Y o r s t .  Ref.) Oxymethylen- 
u. Alkoxymethylenketone kondensieren sich leicht m it Harnstoff zu U reidoY erbb., 
z. B. gibt Athoxymethylenacetessigester m it Harnstoff bei 130° Ureidometbylenacet- 
essigester (I) (Cl a iSEN, Liebigs Ann. Chem. 2 9 7 . 116). Bei Anwendung Yon Guanidin 
sta tt Harnstoff wird nicht nur OH bzw. OR durch den Guanidinrest ersetzt, sondem 
es erfolgt unter W.-Abspaltung RingschluB zu einem 2-Aminopyrimidin (B e n a r y ,
G. 1930 . II. 3289). Vff. versuchten nunmehr, einen derartigen RingschluB auch bei 
Ureidomethylenketonen, u. zwar zunachst bei I, herbeizufuhren, um zu den bisher 
wenig erforschten Dihydropyiimidinen u. event. zu dem noch unbekannten 5-Acetyl- 
uracil zu gelangen. Sauren erwiesen sich fiir den RingschluB ais unvorteilhaft; sehr 
Yerd. HC1 gibt geringe Mengen eines Pyrimidins, das man in fast theoret. Ausbeute 
mit 1 Mol. NaOC2H 5 ais Kondensationsmittel erhalt. Es envies sich ais I I ;  der Ring
schluB hat iiber die CO-Gruppe des Acetessigesters stattgefunden. Das CH3 dieses 
Pyrimidins ist ebenso reaktionsfiihig wie das in H I, u. setzt sich m it Benzaldehyd leicht
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IIjN • CO ■ NH • CH: C(CO A H 6) ■ CO 
I

N H -C H  N— CH
n.» ,ł ń  . n o  n  TT TTT P r11' Aw

Ń aio .C H , N =Ć 'C H j
NH-CH,

IV OC C-COAH. 
ŃH-C-CH,

2'̂ 2115 y oól sC-COCH, VI OÓ ÓH-COCH, 
NH— iÓO NH-CO

NH— jC H  NH-CH,

zur Bonzalyerb. um. Bei der Hydrierung nimm t II 1 Mol. H 2 auf u. gelit in das Tetra- 
hydropyrimidin IV von F o l k e r s ,  H a r w o o d  u. J o h n s o n  (C. 1932. II. 3751) iiber, 
das sich nieht weiter hydrieren IaBt u. auch durch Hydrierung von I  u. nachfolgenden 
RingschluB erhalten wird. Dieser RingschluB findet sehr leicht, z. B. bei langercm 
Kochen m it W., sta tt. Fiir die nunmehr leicht zuganglichen 2-Oxo-l,2,3,4-tetrahydro- 
pyrimidine schlagen Vff. den Namen Desoxouracile vor. — Beim Vers., II durch yerd. 
Alkali zu verseifen, entstand nieht die erwartete freie Saure, sondern 5-Acetyluracil (V). 
Demnach erfolgt nieht nur Verseifung, sondern auch Ringoffnung zwischen 1 u. 6, 
worauf beim Ansauern RingschluB iiber dio C 02H-Gruppe eintritt. Man erhalt V 
in  besserer Ausbeute, wenn man I  in verd. KOH 1. u. naeh einigen Minuten ansiiuert; 
liierbei entstehen groBere Mengen eines amorphen, rótliehen Nebcnprod. Die Konst. 
von V ergibt sich aus der Darst. eines Oxims u. Phenylhydrazon u. aus der von E. P. Carr 
(unyeroffentlichte Verss.) erm ittclten Ultraviolettabsorption; das Spektrum von V 
ist von dem von II vóllig yerschieden, zeigt aber weitgehende tlbereinstimmung mit 
dem des Uracils. — Verd. Laugen spalten den Ring von V leicht zwischen 1 u. 6 auf; 
die entstehende /?-Ketosaure IaBt sich ais einbas. Saure titrieren. Beim Ansiiuem 
wird V nur teilweise wieder gewonnen, weil sich die freie Ureidometliylenacetessigsaure 
leicht zers. —  Wiihrend Uracil nur schwer hydrierbar ist, nimmt V leicht H auf u. 
geht in  VI iiber. Dieses zeigt ais Acetessigesterderiy. Enolcharakter u. gibt eine tief- 
blauo FeCl3-Rk. — 2-Oxo-l,2-dihydro-5-carbathoxy-6-methyl'pyrimidin, CsHi0O3N2 (II), 
aus I  u. 1 Mol. N a0C2H 5 in h. absol. A. Blattchen aus W ., F .  248—250° (Zers.). — 
2-Oxo-l,2,3,44etrahydro-5-carł)athozy-6-methylpyrimidin (IV), aus II mit H„ u. Pt- 
Schwarz in  w. A. oder durch Hydrierung yon I  u. Kochen des Rk.-Prod. mit W. Blatt
chen aus A., F . 161—162° (naeh F o l k e r s ,  H a r w o o d  u. J o h n s o n ,  1. c., 253,8—256°.
D. Ref.). — Benzalrerb., C15H i40 3N 2, aus II u. Benzaldehyd bei 180° im Rohr. Aus A. 
gelbliche Nadeln, die sich bei langerem Stehen in hartc Błocko yerwandeln, F. 194°, 
fśirbt sich m it HCl-Gas tiefgelb. — 5-Acetyluracil, C6H 60 3N2 (V), aus I oder II durch 
Auflosen in h. yerd. KOH u. Ansauern. Nadeln oder Blattchen aus W., F . 294° (Zers.). 
Oxim, C uH -O jN j, Blattchen aus W ., F. 254° (Zera.). Phenylhydrazon, C12H,20 2N4, 
Nadeln aus A., F . 238°. — Dihydro-5-acetyluracil, C0H 8O3N2 (VI), aus V mit H 2 u. Pt 
in w. W. Blattchen aus W., F. 204°. Gibt in W. tief indigoblaue FeCl3-Rk. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 66. 1492—96. 11/10. 1933. New Hayen [Conn.], Yale Univ.) Og .

Dennistoun Wood jr. und F. W. Bergstrom, Tetrazin. Im  Zusammenhang 
m it Verss. zur Darst. von N-Derivv. des 2-wertigen C (vgl. C. 1933. II. 2258) wurden 
Verss. iiber die Bldg. von Metallsalzen des Tetrazins angestellt. Darst. von Telrazin 
durch Erhitzen eines Gemisches von Tetrazindicarbonsaure ( C u r t iu S ,  D arap S K Y  u. 
M u l l e r ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 1184) m it Sand. Die Ausbeute ist sehr 
weitgehend davon abhangig, wie lange die Dicarbonsaure im Vakuum g etro ck n et wurde. 
Carmoisinrot, F . 99°. Schon bei gewóhnlicher Temp. fliichtig, yerwandelt sich bei 
hoherer Temp. in  ein dem Joddam pf ahnliches Gas. Ather. Lsgg. lassen sich nieht 
im Vakuuin konzentrieren. Bei 20° 1. sich ca. 6 g in 100 ccm W. Die Lsgg. sind rosa. 
Tetrazin ist nur haltbar, wenn es unter dem eigenen Dampfdruck eingeschm. wird. 
Verd. HC1 u. H 2S 04 zers. langsam unter Gasentw. N ieht zu yerd. Alkalien zers. unter 
Braunfarbung. Nachweis in wss. Lsg. durch Einleiten von H2S (Eiskuhlung), bis die 
Lsg. schwach gelb ist, Entfernen des uberschiissigen H 2S m it 3ST, Zusatz yon A. u. 
NaN02-L8g., Ansauern m it Essigsaure u. Schutteln; die A.-Schicht wird yiolctt.
Die wss. Lsg. g ibt m it AgN03 einen explosiven amorphen Nd. von wechselnder Zus. 
HgCU wird zu HgCl reduziert, AuCl3 g ibt einen braungelben Nd.; H 2PtCl0 bewirkt 
Zers. unter Gasentw. NH3-Gas gibt bei gewóhnlicher Temp. ein yiolettes Prod., das 
beim Reiben m it einem Glasstab explodiert. Tetrazin ist 11. in fl. NH3 bei —40°; konz. 
Lsgg. sind dunkelbraun, maBig konz. tief blutrot, sehr yerd. heli braungelb. Durch
Abdampfen der Lsgg. bei —40° liiBt sich Tetrazin unyerandert zuriickgewinnen. lUNii2
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in fl. NH3 liefert ein rotes, hoehoxplosives, in fl. NH 3 unl. Salz K 2C2N4, das m it NH4Br- 
Lsg. bei —40° wieder Tetrazin liefert. Das Salz explodiert bei Einw. von CH3J-Dampf 
heftig unter Bldg. von KCN; es reagiert m it Benzylbromid; definierte Prodd. entstelien 
nicht. Es zers. sich beim Aufbewahren unter fl. NH 3 allmahlich; beim Erhitzen m it 
fl. NH3 auf 95—100° entsteht etwas Hydrazin. — Formiminoathylatherhydrochlorid 
gibt m it H ydrazinhydrat u. KOH oder fl. NH3 etwas Dihydrotetrazin, das durch Luft 
zu (qualitativ nachweisbarem) Tetrazin oxydiert wird. — Dibenzyl- u. Diphenyltetrazin 
sind wl. in fl. NH3, geben aber m it NaNH2- oder KNH 2-Lsgg. tiefrote bzw. orange- 
farbene Lsgg. (J . Amer. chem. Soc. 55. 3648—52. Sept. 1933. Stanford Univ. [Kali- 
fornien].) O s t e r t a g .

Alfred Winterstein und Gertrud Stein, Fraktionierung und Reindarstellung 
organisclier Substanzen nach dem, Prinzip der chromalographischen Adsorplionsanalyse.
I. Anwendungsbereich. Ausfiihrliche Beschreibung der Methodik u. des Anwendungs-
bereiches (vgl. T s w e t t , Ber. dtsch. bot. Ges. 24 [1906]. 234 u. spater, R . K u h n  u . 
Mitarbeitor, C. 1931. I I .  251. 2019). Von einer gewóhnlichen Adsorption unterscheidet 
sich die chromatograph. Analyse wesentlich durch die Entw. des Chromatogrammes 
im Rohr, d. h. der Adsorptionsvorgang wird in eine Rcihe sehr oft wiederholter Adsorp- 
tionen u. Elutionen zerlegt. Dadurch koinmen auch minimale Unterschiede in der 
Konst. zur Geltung. Am stiirksten adsorbiert werden sauerstoffreiche Verbb., Sauren, 
Alkohole, Ketone, Ester, am schwachsten KW-stoffe. Auch auf farblose Yerbb. laBt 
sich die Methode anwenden. Aus Cholesterin m it einem Geh. von 1/35%  Ergosterin 
konnte letzteres durch 2 malige Adsorption yollstandig abgetrennt werden. Aus 300 mg 
Hentriakontan wurden 2 mg Dipalmitylketon durch 1 malige Adsorption quantitativ  
entfernt. In  den Schalen yon Citrus aurantium  konnte ein unbekannter Carotinoid- 
farbstoff spektroskop, nachgewiesen werden. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 220. 
247—63. 5/10. 1933. Heidelberg, Kaiser-W ilhelm-Inst. f. med. Forschung, Inst. f. 
Chemie.) SCHON.

Alfred Winterstein und Gertrud Stein, Fraktionierung und Reindarstellung 
organisclier Substanzen nach dem Prinzip der chromalographischen Adsorptionsanalyse.
II. Chloropliylle. (I. vgl. yorst. Ref.) Die Reindarst. der beiden Chlorophylle a u. b 
gelingt leicht u. ohne Veranderung der Substanzen m it Hilfe der chromatograph. 
Adsorption, wenn man ais Adsorptionsmittel Puderzucker verwendet. Dio von WlLL- 
STATTER u. M itarbeiter beschriebenen Priiparate von Chlorophyll b sind nicht ein- 
heitlich, beispielsweise enthielt das von WlLLSTATTER, S t o l l  u . U t z i n g e r  (Liebigs 
Ann. Chem. 385 [1911]. 156) beschriebene Chlorophyll b etwa 10— 15% a. In  reinen 
Praparaten von Chlorophyll a fehlt die Absorptionsbande bei 456 m/i, die die starkste 
des Chlorophylls b darstellt. Der Extinktionskoeff. dieser Bandę ist ein Kriterium  fiir 
die Reinheit von Chlorophyll b-Praparaten, da schon ein geringer Zusatz yon a sieli 
sehr stark bemerkbar macht. Bei reinen Praparaten ist « =  350—360-103. Die 
Schwerpunkte der Absorption in  A. bei reinen Praparaten sind folgende:

Chlorophyll a : 663 623 607 577 534 507 494 432 m/<
Chlorophyll b : 644 614 594 567 542 503 456 428 m/<.

(Abbildung s. Original.) Durch Intcnsitatsmessung der einzelnen Banden liiBt 
sich der ungefahre Geh. der einzelnen Komponenten in Chlorophyllpraparaten fest- 
stellen. Einzelheiten s. Original. — Reines Chlorophyll a enthalt im Mittel 73,80% C 
u. 8,12% H, reines b 72,40% C u. 7,68% H. — Durch chromatograph. Trennung u. 
colorimetr. Messung laBt sich in sehr kleinen Mengen (1—2 Blatter) das Verhaltnis 
der beiden Chlorophylle ąuantitatiy  bestimmen. In  jungem Klee ist das Verhaltnis 
von Chlorophyll b : a =  1 : 2,96, in Dorstenia turnerifolia =  1 : 3,16, in  Sparmannia 
africana =  1 : 2,8. Vff. beschreiben noch folgendes Verf. zur Darst. von Chlorophyll, 
das zwar etwas geringere Ausbeuten liefert ais das W il l s t a t t e r s c Iio, m it dem man 
aber beąuemer u. sehneller zum Ziele gelangt: 1 kg getrockneter Spinat wird zu mittel- 
feinem Pulver zermahlen u. iiber Nacht unter 2 1 PAe. (30—50°) stehen gelassen. Auf 
einer Steinzeugnutsche yon 35 cm (J) abnutscherf, zweimal m it je 700 ccm PAe., dann 
innerhalb von 30—40 Min. 7 mai m it je 1 1 Bzn. (70—80°) u. nochmals m it 11 PAe. 
waschen. In  die feuchte M. laBt man 500 ccm Methanol-Aeeton 1: 1 einsiekern, 
saugt ab u. wascht sofort m it 400 ccm PAe. nach. Die Extraktion m it Methanol- 
Aeeton wird wiederholt u. 2 mai m it PAe. (je 500 ccm) nachgewaschen. Nach Ab- 
saugen ist der Ruckstand kaum gefarbt. Die tiefgriinen E xtrak te werden im Scheide- 
trichter mit 200 ccm W. durchgeschiittelt, wodureh ein Teil des Xanthophylls ent-
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fernt wird. Man w'itscht olino umzuschiitteln noch mehrmals m it W., wohei das Chloro- 
phyll nach einiger Zeit ausfallt (erkennbar am Verschwinden der Fluorcscenz). Nach 
Zentrifugieren wird 2 mai m it PAe. gewaschcn, in  wenig peroxydfreiem A. gelóst, 
filtriert u. im Vakuum zur Trockne oingeengt. Ausbeute 4,8 g. Das so gowonnene 
Chłorophyll ist schwerer in  Bzn. 1. ais das yon W il l s t a t t e r  u. St o l l . E s enthalt 
nur wenig Xanthophyll u. Spuren einer im Chromatogramm gi-au aussehenden Bei- 
mengung. C h r o m  a t o g r a p h .  T r e n n u n g s .  Original. (Hoppo-Seyler’s Z. phy- 
siol. Chem. 220. 263—77. 5/10. 1933. Heidelberg, Kaiser-W ilhelm-Inst. f. mcd. Porach., 
Inst. f. Chemie.) S c h o n .

B. Gozon, Urobilinbildung durch ullrariolette Slrahlen aus Glilorophyll und Por- 
phyrinen. Nach 11-std. Bestrahlung einer Chloroform-Chlorophyllsg. yerschwinden 
die Fluorescenzbanden des Chlorophylls zugunsten eines breiten Bandes bei 605—495 m/i, 
das fur Urobilin eharakterist. ist. Auch chem. Rkk. lieBon Urobilin erkenncn. Ahnlich 
yerhalt sich Hamatoporphyrin. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 196. 1542—44. 15/5. 
1933.) L in se r.

W . H ausm ann  und F . M. K uen , Uber die sensibilisierende Wirkung synthelischer 
Porphyrine. Vff. untersuchen synthet. gewonnenes Meso-, Isouro-, u. Koproporphyrin- 
auf ihre sensibilisierende Wrkg. Genannte Porphyrine wirken photodynam. auf Blut- 
agarplatten (yon defibriniertem Hammelblut). Die photobiol. Wrkg. der Porphyrine 
ist darnach den Porphyrinen selbst, nicht aber irgendwelchen Beimengungen zu- 
zuschreiben. — Dio sensibilisierende Wrkg. des synthet. Mesoporphyrins ist in den 
sichtbaren Strahlenbezirken wie im langerwelligen U ltrayiolett ungemein stark. Iso- 
uroporphyrin u. Koproporphyrin wirken schwach sensibilisierend im Bereich der 
Wellenlange A =  365 m/i. In  den nicht sichtbaren Bezirken is t bei diesem Itórper 
m it der yerwendeten Versuchsanordnung nur eine auBerst geringe sensibilisierende 
Wrkg. nackweisbar. — Der Nachweis der weitaus iiberwiegenden sensibilisierenden 
Wrkg. des synthet. Isouroporpkyrins u. des Koproporphyrins in dem Bereich um 
A =  365 m/i, der auBerst geringen Wrkg. in den sichtbaren Strahlengebieten, sowie 
der starken Desensibilisation des Hamatoporphyrins durch Serum in dem sichtbaren 
Bereich konnte eine sensibilisierende Wrkg. der Porphyrine beim Zustandekommen 
der Hydroa aestiyale erkliiren. (Biochem. Z. 265. 105-—09. 23/9. 1933.) O r th .

A. W indaus und M. Deppe, Noliz uber die Tetracarbonsaure Ca HtiOs aus Chole- 
sterin. Den Beweis fur die Lage yon Hydroxylgruppe u. Doppelbindung des Chole- 
sterins (I) in  zwei verschiedenen Ringen erbrachten WlNDAUS u. St e in  [Ber. dtsch. 
chem. Ges. 37. 3699 (1904)] durch die (uber mehrere Zwischenstufen yerlaufende) 
Osydation Ton I  zur Ketodicarbonsaure C2;H.]10 5 (II) u. weitere oxydative Aufspaltung 
zur Tetracarbonsaure C^H^Og (III). Da nach MlNOVICl u. V a n g h e l o v ic i  (C. 1930.
I. 2569) die Osydation von II  zu einer Triearbonsaure C26H 410 8 fiihren soli, haben 
Vff. das Yorhandensein yon 4 Carboxylen in  III  durch Darst. eines zweibas. sauren

Dimethylesters u. eines Tetramothylesters, sowie durcli Untcrs.
CH,,,' des therm . Vcrh. erneut bewiesen. Auf 175° erhitzt, spaltet

O_III  1 Mol. H 20  ab, bei 230° bildet sich unter Abspaltung von
H  I 2 MoU. H 20  u . 1 Mol. C02 das Anhydrid (IV) der Iiotodicarbon-

CO saure C26H420 6. — Ferner berichtigen Vff. die Auffassung yon 
\  | M in o v ic i  u . V a n g h e l o v ic i  (C. 1929. I. 2193) uber die Oxy-

IV H  CO-Ó dationsprodd. yon Cholesterylacetat (V) u. Cholesteryl- 
chlorid (VI): Mit Cr03 entsteht aus V 7-Oxocholesterylacetat 

u. 5-Oxy-6-oxocholestylacetat, aus VI 7-Oxocholesterylchlorid. — Dimethylester 
y on III, Ć29H480 8, Darst. m it Methanol-H2S 04, lange Nadeln, F . 165—166°, wl. in PAe. — 
Tetramethylester von III, CslH 62Os, durch Hochyakuumdest. gereinigt, amorph. — 
Ketodicarbonsaure, C26H420 6, aus IV durch alkal. Verseifung, F. 167—168°, erstarrt 
nach Schmelzen zu IV. — Anhydrid  (IV), C2(!H 40O.j, durch einstd. Erhitzen yon tu  
auf 230°, Bliittchen (aus Aceton), F. 232°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1563—65.
11/10. 1933. Gottingen, Univ.) Luttringhaus.
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E. Biochemie.
H. Freundlicli, O. Enslin und K. Sollner, Uber die Bildung von Taktoiden in  

Gemischen zweier Sole und ihre biologische Bedeutung. Gemischte Solo von Vanadin- 
pentoxyd u. Benzopurpurin cnthiolten in geeigneten Konzz. Taktoide (geordneto 
Teilohen) beider Tcilchenarten. Diese spontano Sonderung von Kolloidteilehen ver- 
sohiedener A rt ist móglioherweiso fiir biol. Vorgange bodeutsam. (Protoplasma 17. 
489—98. Jan . 1933. Borlin-Dahlem, Kaiser W ilh.-Inst. f. physik. Chem.) Kr e b s .

P. Weis, Die Wirkung von Strahlen auf einige elevientare Lebensvorgange. Bei 
AbschluB yon 0 2 bestrahltes EiweiB reduziert Methylenblau. Fem er t r i t t  bei Be- 
strahlung von EiweiB in Abwesenheit von 0 2 eino positive Nitroprussid-Rk. auf. 
(Strahlentherapie 47. 401—07. 5/7. 1933. Greifswald, Uniy., Pharm ak. Inst.) K r e b s .

K. Kulin, Neues von den mitogenelischen Strahlen. Kurzer t)berblick iiber den 
heutigen Stand der Unterss. (Umschau Wiss. Techn. 37. 817— 18. 14/10. 1933.) Le sz .

Thomas R. Parsons, Fundamentals of biochemistry; 4 th  ed., rev. Baltimore: Williams
& Wilkins 1933. (318 S.) 3.00.

E t. Enzym chem ie.
J. M. Nelson und B. G. Wilkes, Ahnliclikeit der Kinetik der Inrertasereaklion 

in vivo und in  vitro. I I I .  (II. ygl. C. 1933. I. 2826.) Ais dritte kinet. Beziehung wurde 
die Wrkg. der Konz.-Anderung des Kohrzuekers auf die hydrolyt. Aktivitiit von Hefe- 
zellen u. Inyertaselsgg. hieraus untersucht. Das Enzym reagiert in yivo u. in yitro 
auf diese Konz.-Anderung in gleicher Weise. Vff. sehen hierin eine Bestatigung ihrer 
friiheren Vermutung (C. 1933. I. 2826), daB die Enzymwrkg. der lebenden Hefe an 
den Zelloberflaehen lokalisiert ist, wo weitgehcnd die Einfliisse des AuBenmediums 
zur Geltung kommen. (J . gen. Physiol. 16. 571—77. 20/4. 1933. New York, Chem. 
Abtlg. d. Columbia-Universitat.) W e i d e n h a g e n .

B. Helferich, H. Rohr und E. Giinther, U ber Emulsin. X II . I. Die Spallung 
uon Phenol-fi-d-isorhamnosid durch Emulsin. (XI. vgl. C. 1933. II . 2279.) Die Wirksam- 
keit des Emulsins aus Siifimandeln geht gegeniiber den beiden Phenol-/3-d-Verbb. der 
Glucose u. der Isorhamnose sowohl bei der Reinigung des Ferments ais auch bei seiner 
Schadigung durch Erhitzen oder Ultrayiolettbestrahlung stets parallel, so daB keinerlei 
Grund yorliegt, fiir die Spaltung der Isorhamnoside ein besonderes Ferm ent an- 
zunehmen. Oberraschenderweise spaltet die „j9-d-Glucosidase“ des Emulsins aus SiiB- 
mandeln yon allen bisher untersuchten Glucosiden dio /S-d-Isorhamnoside am raschesten, 
etwa doppelt so schnell wie die /3-d-Glueoside. — II . Die Spallung von f}-d-Qlucuroniden 
(gepaarten Glucuronsduren). Von B. Helferich und G. Sparmberg. In  dieser Arbeit 
wurde die Spaltbarkeit durch Emulsin quantita tiv  untersucht fiir das Natriumsalz 
des l-Menthol-/?-d-glucuronids, gleichzeitig zum Vergleich fur l-Menthol-/?-d-glucosid 
u. Phenol-/?-d-glucosid. Dabei geht die Spaltbarkeit des Glucuronids bei der Reinigung 
des Emulsins n i c h t  parallel m it der Spaltbarkeit der Glucoside, so daB ais einfachste 
SehluBfolgerung hier ein neues, nicht m it der /S-d-Glucosidase ident. Ferm ent im 
Emulsin anzunehmen ware. — III . Die Schadigung von Emulsin durch ultraviolelte 
Strahlen. Von B. Helferich und G. Brieger. Die Schadigung des Emulsins durch dio 
bei 254 m fi liegenden Strahlen der Quecksilberlampe wurde benutzt, um diese Schadi
gung der W irksamkeit gegeniiber verschiedenen Substraten zu vergleichen. Die Priifung 
wurde gegen Phenol-^-d-glucosid u. Phenol-jS-d-galaktosid durchgefiihrt. Es ergab sich, 
daB beim Rohferment die Schadigung der W irksamkeit gegeniiber beiden Substraten 
Tollkommen parallel geht u. daB auch bei reineren Fermenten die Abweichung zu 
gering ist, um daraus die Existenz von zwei Fermenten im Emulsin, einer /J-d-Gluco- 
sidase u. einer /9-d-Galaktosidase, abzuleiten. Dagegen wurde ein stark  yerschiedener 
Verlauf der Schadigung gegeniiber /?-d-Glucosid u. a-d-Mannosid beobachtet, der 
erneut fur die Verschiedenheit yon /1-d-Glucosidase u. a-d-Mannosidase im Emulsin 
spricht. — IV. Der Einflufl von Formalin au f die fi-glucosidalische und fl-galaktosidatisclie 
Wirkung des Emulsins. Von B. Helferich und S. Winkler. Bei yerschieden langer 
Einw. yon Formalin blieb das W ertigkeitsverbaltnis zwisehen /S-d-Methylglucosid u. 
/J-d-Phenolglucosid konstant, wahrend sich das Verhaltnis dieser Glucoside gegeniiber 
Phenol-jS-d-galaktosid erheblich anderte. Die Schadigung der glucosidat. Wrkg. war 
erheblieh groBer ais die der galaktosidat. Diese Tatsache konnte im Sinne zweier ver- 
sehiedener Fermento gedeutet werden (ygl. III.), jedoeh wird dieser SchluB nicht ais
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zwingend angesehen, da die durch das Formalin hervorgerufenen Veranderungen aueh 
bei e i n e  m Ferm ent so sein kónnen, daB sieh gegeniiber verschiedenen Subatraten 
ein verschiedener Yerlauf der Schadigung ergibt. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 
221. 90— 100. 16/10. 1933. Leipzig, Chem. Lab. d. Univ.) W e id e n h a g e n .

Andree Roche und Jean Roche, Phosphalasen und Glykoly.se, im Blul. (Vgl. 
C. 1932. II . 3111.) Rote Blutkórperchen yon Mecrschweinchen, Pferd oder Hund wurden 
hamolysiert, das Stroma entfernt u. die Hamolysate m it Glueosemonophosphat, Frue- 
tosemonopliosphat oder Fructosediphosphat in Form der Na-Salze versetzt. In 
allen Fallen erfolgte Hydrolyse der Ester u. sofortige Glykolyse des frei werdenden 
Zuekers. U nter denselben Bedingungen wird „Blutzucker“ nicht glykolysiert. Werden 
dio genannten Ester zu Serum gefiigt, so erfolgt wohl Hydrolyse, aber keine Glykolyse. 
Der durch die Spaltung frei werdende Zucker stellt im Falle der Fruetosephospliate 
ein Gemisch aus Aldose u. ICetose dar, ist also isomerisiert, im Falle des Glucosephos- 
pihats entsteht wieder Glucose oder ein der Glucose im Reduktionsvermógen sehr ahn- 
licher Zucker. Die biol. Bedeutung dieser Tatsachen diirfte darin bestehen, daB die 
Bldg. der Hexosephosphorsiiuren dazu dient, fur die Glykolyse in den roten Blut
kórperchen aus dem „Blutzucker“ zur Spaltung geeignete Isomere zu bereiten. (Buli. 
Soc. Chim. biol. 15. 520—30. April 1933. London, Lister Inst. u. Marseille, Lab. dc 
Chimie biol. de la Fac. med.) W a d e h n .

Richard Willstatter und Margarete Rohdewald, 0 ber die Amylasen der Leuko- 
cylen. I I . (I. ygl. C. 1932. II . 2194.) (IX. Abhandlung iiber Enzyme der Leukocyten.) 
(V III. vgl. C. 1932. I I .  2194.) Das weitere Studium der Eigg. der leukocytaren Amy
lasen hat dazu gefuhrt, daB je tzt acht verschiedene Enzyme, namlich je vier Lyo- u. vier 
Desmoamylasen unterschieden werden. Diese 4 Gruppen setzen sich folgendermaBen 
zusammen: I. Durch Glycerin hemmbar u. unabhangig von zusatzlichem Phosphat.
I I . Durch Glycerin hemmbar u. Phosphatzusatz erforderlicli. I II . Durch Glycerin 
n icht hemmbar, unabhangig von Phosphat. IV. Durch Glycerin nicht hemmbar, 
inakt. oline Phosphatzusatz. Samtliche Vertreter konnten, teilweise weitgehend befreit 
von den anderen Typen, praparatiy dargestellt werden. Zur Erklarung dieser Vielheit 
leukoeytarer Amylasen wird angenommen, daB den Lyo- u. Desmoenzymen die spezif. 
akt. Gruppe gemeinsam ist, u. daB diese bei den yerschiedenen "Obergiingen unverschrt 
bleibt. Die konstitutiye Anderung des molekularen Tragers der akt. Gruppe oder 
ihres kolloiden Tragers soli fiir die besonderen Merkmale der Amylase yerantwortlich 
sein. Dabei wird nicht melir auf die unendlich mannigfaltigen Móglichkeiten kleinerer 
u. gróBerer Differenzierungen eines kolloiden Tragers zuriickgegriffen, yielmehr sollen 
die beobachteten Unterschiede in den leukocytaren Amylasen viel elier auf Anderungen 
bestimm ter Gruppen eines genauer zu definierenden Molekiils zuruckzufiiliren sein. 
In  diesem Sinne werden drei Atomgruppen des Enzymmolekuls fiir das Verh. der 
Amylasen ais yerantwortlich betrachtet: die spezif. wirksame Gruppe, die Gruppe, 
welche die Phosphatunabhangigkeit der Amylasewrkg. bedingt, u. die Gruppe, auf 
der die Hemmbarkeit durch Glycerin berulit. Beziiglich der Spezies gehóren die leuko
cytaren Amylasen zum a-Typ, d. h. es liegt in erster Linie ein dextrinbildendes Enzym 
vor, hinter dessen Wrkgg. die Dextrinspaltung weit zuriickbleibt. (Hoppe-Seyler’s Z. 
physiol. Chem. 221. 13— 32. 16/10. 1933. Miinchen, Chem. Lab. d. Bayer. Akad. 
d. Wiss.) W e id e n h a g e n .

E„. P flanzenphysio logie. B akterio logie.
Geoffrey F. Asprey, Untersuchungen uber Antagonismus. I. Der Einflu/3_ der 

Gegenioart von Salzen ein-, zwei- und dreiwertiger Kalionen a u f die Aufnahme von Calcium- 
und Aminoniumionm durch Kartoffelknollengewebe. Die Resorption von K ’, N a , L i , 
N H ,', Ca", A l” ’, Cl' durch Kartoffelknollen wird hiiufig durch gleichzeitige Anwesen- 
heit mehrerer Ionen beeinfluBt, indem die Resorption in Ggw. anderer Ionen ge
ringer wird. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. B. 112. 451—72. 2/3. 1933.) K r e b s .

Benjamin Thornton Cromwell, Experimente uber die Quelle wid die Funktion 
des Berberins in  Berberis Darwinii. Die Unterss. iiber die jahreszeitliclien u. Alters- 
schwankungen des Berberingeh. in Wurzeln u. Stamm von Berberis Darioinii zeigten, 
daB Berberin ein nicht weiter verwendbares Stoffwechselprod. darstellt, das arn starksten 
im Sommer gebildet wird. Dadurch, daB das Berberin im Winter u. Fruhlmg nicht 
abgebaut wird, nim m t der absol. Alkaloidgeh. in den Pflanzen jahrhch zu. Diuigung 
der Pflanzen m it Asparagin u. anderem stiekstoffhaltigem Kunstdiinger erhoht die 
Berberinbldg. Diese Berberinbldg. ist unabhangig vom Wachstum. Lichtabschluli
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fiihrt zur Bldg. von stark berberinhaltigen SchoBlingen. Ringeln der Bindę fiihrt 
hierbei zur Berberinanreicherung unterhalb des Ringes, wahrend bei Ringelung unter 
n. Bedingungen Berberinanreicherung oberhalb des Ringes stattfindet. Aus den Kultur-, 
Belichtungs- u. Ringelungsverss. laBt sich die Berberinbldg. durch Kondensation von 
EiweiBabbauprodd. m it Kohlehydratresten ais wahrscheinlichstes R esultat ableiten. 
(Biochemical J .  27. 860—72. 1933. Liperpool, Dep. Biochem. Univ.) Ma hn .

H. L. Colby, Mangelerscheinungen in der Verleilung der mineralischen Nahrsloffe 
bei der franzosisclien PJlaumc. bei Wasserkultur. (Vgl. C. 1933. I. 3485.) Mg-Mangel 
yerminderte nicht nur den Mg-Geh. der Blatter auf 24,5% des Normalgeh., sondern 
auch den Ca-Geli. u. erhohte den N- u. P-Geh. der B latter, erniedrigte ihn aber im 
Holz des Stammes. Dabei wird m it Ausnahme der B latter der Aschengeh. der Pflanze 
erhoht. Ca-Mangel erniedrigte auBer im Holz in der ganzen Pflanze den N- u. den 
Aschengeh. Der Stamm behiilt sein gespeichertes Ca, ebenso behielten die Wurzeln 
ihr Ca bis zum Ende des Vers., obwohl der Ca-Geh. der B latter nur mehr 35°/o des n. 
Geh. betrug. K-Mangel verursachte in den B lattern hohen N-, P-, Ca- u. Mg-Geh. 
u. niederen Aschengel?., dagegen im Stamm u. den Wurzeln niederen N-Geh. N-Mangel 
verursachte niederen Aschen- u. N-Geh., auBer im Holz. Das jungę Holz war dabei 
reich an Ca u. Mg, n. in seinem K- u. P-Geh. Die Wurzeln zeigten geringen Ca- u. 
Mg-Geh. u. hohen K-Geh. Die Hauptwurzeln waren arm an N  (nur 17%), Mg u. P 
n. reich an Ca. P-Mangel auBerte sich in liohcm Aschen- u. N-Geh. sowie sehr hohem 
Mg- u. Ee-Geh. der Blatter, aber niederem Ca- u. P20 5-Geh. Alle anderen Organe waren 
dabei arm an N. Wurzeln u. Stamm enthielten wenig Mg. S-Mangel erniedrigte in den 
Blattern den Aschen- u. N-Geh. u. den S 0 3-Wert auf nur 15% des n. Der N-Geh. 
war durchwegs erhoht, nur nicht im jungen Holz, das arm an N blieb. S-Mangel er
hohte die Ca- u. Mg-Aufnahme u. erniedrigte die K-Aufnahme. (Plant Physiol. 8. 
357—92. Juli 1933. Berkeley, California, Uniyersity of California.) L i n s e e .

Hans Fitting, Unlersuchungen iiber den Protoplasmaslromung auslosenden Reiz- 
sloff der Pflanzen. Die wirksamen a-Aminosiiuren bewirken eine Abstumpfung der 
Rk.-Fahigkeit der Blatter von Vallisneria. Es wurde nun untersucht, wie der Verlauf 
dieser Abstumpfung bei B lattextrakten im Vergleich zu Aminosauren verschiedener 
Art beschaffen ist u. es wurde gefunden, daB die Wrkg. des B lattextraktes der des 
Histidins am ahnlichsten ist. Da dieses auch am starksten wirksam ist, ist es walir- 
scheinlich, daB der natiirliche Reizstoff des B lattextraktes entweder das Hisiidin  
selbst oder aber eines seiner móglichen D eriw . ist. Parallel der Auslosung der Proto- 
plasmastrómung scheint eine Atmungssteigerung vor sich zu gehen. Die in Frage 
kommenden Aminosauren wirken ja auch, wie bekannt, atmungssteigernd. (Natur- 
wiss. 21. 489—95. 30/6. 1933. Bonn a. Rh., Univ., Botan. Inst.) L i n s e r .

M. Gutstein, Uber die pn -Zahl der Bakterien. (Vgl. C. 1933. I I .  731.) Bakterien, 
die nach Gram-farbbar sind, haben im allgemeinen ein saures Protoplasma (mit Indi- 
catoren bestimmt). Gram-negative Bakterien sind schwach alkal. (Arch. Mikrobiol.
4. 241—47. 19/5. 1933. Berlin, Bakt. Abt. d. V ir c h o w  Krankenh.) K r e b s .

Hugh Lewis Aubrey Tarr, Einige Beobachtungen iiber die Atmimgskatalysatoren 
in Sporen und vegetativen Zellen einiger aerober Bazillen. Endosporen u. vegetative 
Zellen von B. subtilis, megatherium u. mesentericus reduzieren Methylenblau in Ggw. 
von Glucose bei Abwesenheit yon 0 2. Die Geschwindigkeit der Rk. wurde unter yer- 
schiedenen Bedingungen gemessen. (Biochemical J . 27. 136—45. 1933. Cambridge, 
Biochem. Lab.) K r e b s .

M. G. Sevag, Uber den Atmungsmechanismus der Pneumokokken. I. (Ygl. C. 1933.
II. 559.) Zu vergleichenden Unterss. der Atmungsvorgange bei yirulenten u. avirulenten 
Pneumokokken (Pn.) wurden nur Kulturen m it 95— 100% gram-positiyen Pn. benutzt, 
da gram-negative ihre enzymat. A ktivitat fast vollkommen yerloren haben. Ais 
Substrate fiir Dehydrierungsverss. wurden gepriift: d-Glucose (I), Milchsdure (II), 
Brenztraubejisdure (III), Bernsteinsaure, Citronensdure, fl-Oxyłwttersaure, Glycerin, A ., 
Propylalkohol (IV) u. Methylglyoml (V). I  u. I I  waren am reaktionsfahigsten, A. u. IV 
wurden nur von avirulenten Pn. angegriffen, wahrend alle anderen Substrate m it Aus
nahme von V sich passiv verhielten. Verss. m it V waren wegen des allmahlichen Uber- 
gangs von V in I I  unsicher. Der 0 2-Verbrauch bei A. u. IV war nur gering. Aus Verss. 
mit I  u. I I  ais Substrate ergab sich, daB der verbrauchte 0 2 fast quantitativ  in II20„ 
verwandelt wird. Nach einer Rk.-Dauer von 10—20 Min. findet man bei yirulenten 
Pn. bei beiden Substraten die gesamte Menge des gebildeten H 20 2 vor, wahrend spater 
der Geh. an H 20 2 geringer ist. Bei avirulenten Pn. wurden schon nach 10 Min. m it I  

XV. 2. '  229
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nur 81%, m it I I  nur 94% H 20 2 gefunden. Das gebildete H 20 2 verschwindet zum Teil 
schon im Augenblick der Entsteliung. Da ais einzige Rk.-Prodd. Essigsiiure (VI) u. 
C 02 bestimmt werden konnten, nim m t Vf. an, daB III u. H 20 2 in  sta tu  nasoendi unter 
Bldg. von VI u. C02 (C. 1933. I I . 1536) reagieren. Vf. verm utet folgenden Dehy- 
dricrungsvorgang:
CHSG—CUOH +  0 = 0  — y  
H ^O H

— CHj COOl I  CO, -J- HjO,c h 8c —c o o i i
OH t)-O II

wonach weder H 20 2 noch I I I  im Rk.-Gemisch nacbweisbar sein durften. Das Auftreten 
von H 20 2 IaBt darauf schlieBen, daB cinTeil derR k. in anderer, bisher noch unbekannter 
Richtung verlauft, was auch daraus zu ersehen ist, daB C02/0 2 nieht der Gleichung 
entspreehend 1, sondern 0,52 bis 0,77 ist. In  Ggw. von Katalase ist C02/0 2 fiir virulente 
Pn. Typ I. 0,48, in Abwesenheit von K atalase 0,77; dio Differenz ist auf eine durch 
Katalase gehemmte CO„-Entw. zuruckzufiihren. Bei tlberschuB von III  wurde fiir 
Dehydrierung yon I  u. H  s ta tt des theoret. W ertes 1 fiir C 02/ 0 2 1,27 bzw. 1,32 fest- 
gestellt. Zugesetzte I I I  bewirkt eine bedeutende Steigerung der enzymat. Aktivitiit 
u. A ktivitatsdauer. Es besteht Parallelitat zwischen Steigerung der enzymat. Aktm tat 
durch K atalase u. I I I  u. Erhaltung der Virulenz u. Fortpflanzungsfahigkeit der Pn. 
Bakterien ohne diese Schutzkorper sind unfiihig, naeh Uberimpfung auf einen neuen 
Nahrbodeń weiter zu wachsen oder naeh Einspritzung eine Maus zu tóten. '/so- bis 
7 2r,o'n - KCN-Lsgg. wirkten nieht hemmend, sondern sogar beschleunigend auf die 
Dehydrierung von I  u. I I ;  die Besehleunigung ist groBer bei yirulenten ais bei avirulenten 
Pn. Die Niehtliemmbarkeit der Rk. durch KCN m acht es wahrscheinlich, daB das 
Enzym frei von Fe enthaltenden Biokatalysatoren (W a e b u e g s  Atmungsferment, 
K e i l i n s  Cytochrom) ist. (Liebigs Ann. Chem. 507. 92— 110. 23/10. 1933. Berlin, 
Inst. R o b e r t  K o c h .) K o b e l .

M. N. Meissel, Wirkung von Cyansalzen auf die Enlwicklung der Hefe. (Buli. 
Acad. Sci. U. R. S. S. [russ.: Iswestija Akademii Nauk S. S. S. R.] [7] 1932. 1337—44. 
Leningrad. —  C. 1933. II . 2413.) K l e v e r .

Otto Rahn und Margaret Noble Barnes, E in  experimenteller Vergleich der ver- 
schiedenen Kriterien des Todes bei Hefe. Reine Hefekulturen wurden yerschiedenen 
Bedingungen ausgesetzt wie Hitze, HgCl2, Ultraviolett- u. Kontgenstrahlen. In jedem 
Falle verloren die Zellen dio Fortpflanzungsfahigkeit sehr schnell. Der Verlust der 
Garfaliigkeit war weniger schnell. Noch langsamer tra t dio Farbrk. mit Methylenblau 
ein, ebenso verschwand die selektive Permeabilitiit der Plasmamembran, gemessen 
durch den prozentualen Anteil der Zellen, die sich m it Kongorot fiirbten, nur langsam. 
Am geringsten war die Koagulation des Protoplasmas, wie aus der Beobaohtung im 
Dunkelfeld hervorging. Im  Falle des Todes durch Hitze oder HgCl2 war der Yerlust 
der Fortpflanzungsfahigkeit etwa zweimal so schnell wie der des Garvermógens, etwa 
dreimal so schnell wie der der Semipermeabilitat u. etwa 40-mal so schnell wie der 
der Koagulation. Bei Ultraviolett- u. Rontgenbestrahlung war dies Verhaltnis ent- 
schieden anders. Die angewandte Technik gestattet nieht den SchluB, daB irgendein 
Kriterium des Todes die Vorbedingung fiir andere Kriterien ist. Es ist also nieht wahr
scheinlich, daB der Verlust der Fortpflanzungsfahigkeit die Vorbedingung fiir den 
Verlust des Garvermógens oder der Semipermeabilitat ist. (J. gen. Physiol. 16. 579—-92. 
20/4. 1933. Itliaca, Cornell Uniyersitat, Bakteriol. Lab. d. College fur Landwirt- 
schaft.) WeIDENBAGEN.

E 6. T ierphysio logle.
Douglas Hubble, Einflu/t des endokrinen Systems bei Blutkrankheiten. Es werden 

die Beobachtungen clargelegt, aus denen die starko Beeinflussung des Blutstątus 
durch innersekretor. Driisen ersiehtlich ist. Das Schilddrusenhormon steigert 
die Produktion von Erythrocyten u. Lymphocyten, die Nebennierenrinde stimuliert

• die Erzeugung der Granulocyten u. vielleicht auch der Erythrocyten, die basophilen 
Zellen der Prahypophyse haben den gleichen EinfluB auf alle Zellarten (Polycythanne) 
(Lancet 225. 113—20. 15/7. 1933. Derbyshire, Hosp. for Sick Children.) W a DEHN.

Arthur Jores, Melanophorenhormon und Auge. Im erleuchteten Baum befind- 
liche Personen erhielten in das eine Auge eine Lsg. des Melanophorenhormons u. m 
das andere physiol. NaCl-Lsg. getraufelt. Naeh 15 Jlin. wurde der Baum yerdunkelt; 
es zeigte sich, daB die Dunkeladaption beim m it Hormon behandelten Auge erhebncii 
schneller — im D urehschnitt um 11 Min. — erfolgte ais beim anderen Auge. IJas 
Hormon durfte ais Katalysator bei der Sehpurpurbldg. dienen. Der Grad der ise-
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sclileunigung der Dunkelanpassu tig stand in keiner Beziehung zur Menge des zugefiihrten 
Hormons. — Bei Kanineken, dio 1—2 Tage im Dunkeln gehalten wurden, ist der Geh. 
an Melanopliorenhormon im Blut, im Auge u. im Kammerwasser gegeniiber bei im 
Hellen gelialtenen Tieren stark  erhólit. — Interessant ist, daB der Geh. der Hypophyse 
der Katze an Melanophorenhormon etwa GO-mal groBer ist ais der der Hypophyse des 
Huhns; es laBt sieh hierin eine Abhangigkeit des Melanophorengeh. der Hypophysen 
verschiedener Tierspezies von der Sehtiichtigkeit des Tieres im Dunkeln erkennen. 
(Klin. Wsehr. 12. 1599—1600. 14/10. 1933. Bostoelc, Med. Univ. Klin.) W a d e h n .

Douglas Mc Clean, Ober die Wirkung einer aus dem Saugetierhoden extra- 
liierten, die Permeabililat der Ocwebe erhohenden Subsłanz. (Vgl. D u r a n - R e y n a l s ,  
C. 1932. II . 731.) Aus Leber, Niere, Lunge u. Milz lassen sieh ebenfalls Extrakto 
gewinnen, die in ahnlieher, aber schwacherer Weise die Gewebepormeabilitat erhohen 
wie dio Hodenoxtrakte. — t)ber die botriichtliehe iiber diesen Gegcnstand hereits vor- 
liegende L iteratur wird zusammenfassend berichtet. (Biol. Rev. biol. Proc. Cambridge 
philos. Soc. 8. 345—56. Okt. 1933. Elstree, Lister Inst. Serum Department.) W a d e h n .

E. Glaser und o . Haernpel, Testierung von mdnnlichem Sexualliormon mit Fisclien. 
Zugleich Erwiderung a u f den Artikel: Hormon des Zwisclienlappens der Hypophyse 
(Interniedin) von Prof. Dr. B . Zondek und Dr. H. Krohn. Es wird entgegen den Angaben 
von Z o n d e k  u . K r o h n  (vgl. C. 1932. II. 1792) auf die Nutzlichkeit des frtiher be- 
sehriebenen Eischtcstes (vgl. C. 1933- I. 445) hingewiesen. Der Einwand einer an- 
geblichen Nichtspezifitiit wird zuriickgewiesen. (Klin. Wsehr. 12. 1491—94. 23/9. 1933. 
Wien, Univ., Inst. f. allg. u. exp. Pathol., Hochseh. f. Bodenkultur, Inst. f. Hydro
biologie.) W a d e h n .

C. Kaufmann und Otto Miihlbock, Ober Ausscheidung des gonadolropen Hormons 
des Ilypophysenvorderlappens bei Funktionsslorungen der ueiblichen Keimdruse. Bei 
schweren Funktionsstórungen der Keimdruse m it langdauernder Amenorrlioe wurde 
keine vermehrte, sondern eine den n. Verlialtnissen entsprechende Ausscheidung des 
gonadotropen Hormons gefunden. Ais Vers.-Tiere dienten infantile R atten. (Klin. 
Wsehr. 12. 1480—83. 23/9. 1933. Berlin, Univ., Erauenldinik d. Charitee.) W a d e i in .

H. Kreitmair, Die Beziehung MauseeinheitjJiaUeneinheil beim Brunsthormon. 
Die Resorptionsgesehwindigkeit óliger u. wss. Lsgg. ist bei R atte u. Maus verschieden- 
artig groB. Das Verhaltnis der Brunsteinlieiten ist also abhiingig von dcm Medium, 
in dem das Hormon gel. ist. Bei Verwendung wss. Lsg. (Licithinsol) ist das Verhaltnis 
Mauseeinheit: Ratteneinheit 1 :1 , bei Óllsg. ist M E .: RE. =  1: 4.  (Naunyn-Schmiede- 
bergs Aroh. oxp. Pathol. Pharmakol. 169. 576—84. 22/2. 1933. Darm stadt, Pharmakol. 
Lab. E. M e r c k . )  W a d e h n .

Hugo Magistris, Das Stoffwechselhormon des Hypophysenrorderlappens. Vf. 
bcschreibt die Eigg. u. Wrkgg. eines im Vorderlappen der Hypophyse vorkommenden 
Hormons, das den Fettstoffwechsel reguliert. Zur Standardisierung dieses Hormons 
wird eine Kanincheneinheit vorgeschlagen u. quantitativ  definiert. Ferner wird dio 
Regulation u. Ausscheidung dieses Hormons, fiir das der Name Orophysin vorgesehlagen 
wird, besprochen u. auf dio Beziehungen zu anderen Hormonen hingewiesen. (Wien. 
klin. Wsehr. 46. 908—11. 21/7. 1933. Buenos Aires, Endokrinolog. Inst.) F r a n k .

Hans Horsters, Klinische und experimenlelle Unlersuchungen iiber das thyreo- 
trope Hormon des Hypophysemorderlappens. Beim Gesunden bewirkt die Injektion 
von thyreotropem Hormon ( J cjn k m a n n  u . S c h o e l l e r ) nur eine geringe Senkung 
des Blutzuckers. Bei Kranken, bei denen eine Stórung des Glykogenhaushaltes der 
Leber vorliegt, ist die Hypoglykamie nach thyreotropem Hormon recht deutlieh. 
Diese Blutzuckersenkung ist zu erkliiren dadurch, daB das zuziiglich sezernierte Thyroxin 
einen erhóhten Glucoseverbrauch hervorruft, der bei Leberstórungen nicht rasch genug 
gedeekt werden kann u. weiter durch eine direkte, ziemlich schnell eintretende Wrkg. 
auf die Zuekerverwertung selbst. Nach liingerer Behandlung m it dem Hormon bei 
bestimmten hypophysaren Storungen tr i t t  neben einer Verbesserung der Phospliat- 
bilanz eine Steigerung der Zuekerassimilation ein. Es ist anzunehmen, daB bei der 
hypophysaren Form  des Diabetes (fettleibiger (Jberdruckdiabetes) das thyreotrope 
Hormon mangelhaft produziert wird. Der Blutdruck sinkt bei Gesunden u. Kranken 
nach thyreotropem Hormon deutlieh ab. Die Blutdruckam plitude bleibt dabei erhalten. 
Das Minimum des Blutdruekes wird etwa 40—60 Min. nach der subeutanen Injektion 
erreicht. E in direkter Antagonismus zwischen thyreotropem Hormon u. Vasopressin 
konnte nicht nachgewiesen werden. Die Verzógerung beim E in tritt der blutdruck- 
senkenden Wrkg. ist wohl dadurch zu erklaren, daB das thyreotrope Hormon erst

229*
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nach seiner Eesorption vom 3. Ventrikel aus zur Wrkg. gelangt. Der Wirkungs- 
mechanismuB ist also zentralnervóser N atur u. verliŁuft iiber den Himstamm u. die 
sym path. Nervenfasern. (Naunyn-Sclimiedebergs Areh. exp. Pathol. Pharniakol. 169. 
537—56. 22/2. 1933. Halle, Univ., Med. Klin.) W a d e h n .

Alexander Lipsclliitz, Uber den Luteinisierungskoeffizienten des Vorderlappens 
der Hypophyse. Der Luteinisierungskoeff. ist ein MaB der luteinisierenden K raft des 
in die infantile R atto  im plantierten Hypophysenvordcrlappcns. (Jiut =  mg Lg/mg VI; 
die erm ittelte Menge des Luteingewebes (mg Lg) w ird dividiert durch die Menge des 
zugefiihrten Vorderlappens (mg VI). Es wird eine Methode beschrieben, um auf Grund 
der Ausmessung jedes 10. oder 20. histolog. Schnittes durch das Ovar u. des zu er- 
mittelnden Gew. des Ovars die Gewichtsmenge des vorhandenen Luteingewebes 
zu bestimmen. — Bei der infantilen Rattenhypophyse schwankt <2iut zwischen
1,2—4,0, bei der adulten Rattenhypophyse is t er meist 0. Nach dor Kastration 
steigt Qiut bei der adulten weiblichen R atte  auf 2,3. — Die luteinisierende Kraft 
des Vorderlappens wird also bei der adulten weiblichen R atte , soweit der Spritz- 
vers. dariiber aussagt, durch einen in  der Pubertat entwickelten Faktor fast yollstandig 
gehemmt. Die eigentiimliche Tatsache, daB der Vorderlappen der Hypophyse der 
infantilen R a tte  im Spritzvers. einen liohen Geli. an luteinisiercndem Faktor aufweist, 
in  situ aber einen derartigen Effekt vermissen laBt, is t darauf zuriiekzufukren, dafi 
nicht nur die Prolanbldg., sondern auch die Prolanausschiittung durch cxtrahypo- 
physiire Faktoren geregelt wird. Es ist dies wahrscheinlich ein in der Niihe der Hirn- 
basis gelegener zentral-nervoser Faktor, der in den endokrinen Ivomplex eingeschoben 
ist. (Endokrinologie 13. 90— 102. Sept. 1933. Concepción, Chile, Unir., Physiol. 
Inst.) W a d e h n .

Arnold Loeser, Bezieliungen zwischen der Ihyreotropen Substanz des Hypopliysen- 
vorderlappens und den Nebennieren. Bei Meerschweinchen, denen die Schilddriisen 
entfernt worden sind, bewirkt die Injektion von thyreotropem Hormon — taglich 
100 Einheiten 10 Tage lang — keine Hypertrophie der Nebennieren. Die Wrkg. des 
thyreotropen Hormons auf die Nebennieren geht also iiber die Schilddriise. Zufiihrung 
von Schilddriisenhormon allein bewirkt bereits eine VergróBerung der Nebennieren, an 
dereń Ausbldg. die Rinde besonders beteiligt ist. (Klin. Wschr. 12. 1614. 14/10.1933. 
Frciburg i. Br., Univ., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

W. Raab und E. Kerschbaum, Die blulfetłsenkende Hypopliyse.nsubsia.nz 
„ Lipoiłrin“ . (Tierexperimenłelle Untersuchungen.) (Vgl. C. 1933. II . 2283.) Eine Reihe 
selbst hergestellter u. aus dem Handel bezogener Hypophysenpraparate wurde auf 
ihren Geh. an Lipoitrin untersucht. Besonders reichlich ist das Hormon im Piluisan, im 
thyreotropen Vorderlappenhormon (SCHERING) u. in Vorderlappenextrakten, die durch 
Trichloressigsaure-EnteiweiBung gewonnen wurden, enthalten; in Sexualhormon- 
praparaten aus Schwangerenharn ist es nachweisbar. Lipoitrin ist im Hinterlappen 
der Hypophyse reichlicher vorhanden ais im Vorderlappen. Mit einem der bekannten 
Hormone der Hypophyse scheint es nicht ident. zu sein. (Z. ges. exp. Med. 90. 729—49. 
7/10. 1933. Wien, Univ., I. Med. Klin. u. Forschungslab. d. Firm a Sanabo-Chinoin.) Wad.

G. Norlin und C. R. Skoglund, Uber Nebennierenrindenhormoii und Kreislauf. 
Der Nebennierenrindenextrakt Eschatin (P a r k e -D a v is ) hatte bei subcutaner In- 
jektion von 2 bis 5 ccm bei gesunden Personen keine Einw. auf den Kreislauf. — Beob- 
achtet wurden Minutenvol., Blutdruck, Pulsfreijuenz u. Gasaustausck. (Klin. Wschr.
12. 1614— 15. 14/10. 1933. Stockholm, Karolin. Inst., Pharmakol. Abt.) W a d e h n .

Paul V. Kiss, Uber die Wirkung des inlrakardial zugefulirten Nebennierenrinden- 
hormons a u f das menschliche II  er z. Sauglingen, bei denen die Herztatigkeit u. die 
Atmung bereits ausgesetzt hatten , wurde Cortigen RICHTER intrakardial injiziert. 
Es kam  in beiden Failen zu einem Neueinsetzen der Herztatigkeit u. zu Belebung der 
Atmung. Das Hormon w irkt auf das Reizbildungssytem des Herzens; eine Wrkg. ist 
daher nur dann auslósbar, wenn das Reizbildungssystem noch nicht vóllig gelahmt ist. 
(Z. ges. exp. Med. 90. 669—75. 7/10. 1933. Budapest, Univ.-Kinderklin.) W a d e h n .

J. St. C. Elkington und M. W. Goldblatt, Die Wirkung des Adrenalins bei be- 
stimmten Muskelerkrankungen. Nach Injektion von Adrenalin war bei D ystroplna 
myotonica u. anderen Myopathien der Anstieg der Blutmilchsiiure nicht so hoch wie 
bei Kontrollen u. bei progressiver muskularer Atrophie. Dic Hyperglykamie war m 
den erstgenannten Fallen von geringerer Dauer, unterschied sich aber in der erreichten 
Hohe kaum von den anderen untersuchten Fallen. (Lancet 225. 693—94. 23/9. 
London, Thomas Hosp., Med. School.) W a d e h n .
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B. Kugelmann, Zur Frage der Adrenalinaussćhutiung bei der Insulinhypoglykamic
und bei Falsclien Gefdflkrisen. Die nacli Insulin auftretende Hypoglykamie ist begleitet 
von einer Reihe vasomotor. Stórungen: Herzklopfen, Z ittern, Blasse usw. Diese 
Stórungen sind aber nicht direkte Insulinfolgen, sondern sind bedingt durch das ver- 
raehrte Einstrómen von Adrenalin in die Blutbahn. Es gelingt haufig durch Gynergen, 
das gleichzeitig m it dem Insulin gegeben wird, die yasomotor. Stórungen zu unter- 
binden. Die PAŁsehen GefaBkrisen sind ebenfalls ais Folgen einer endogenen Adre- 
nalinausschiittung zu deuten. (Klin. Wschr. 12. 1488—89. 23/9. 1933. Berlin, I I . Med. 
Uniy.-Klinik.) W a d e h k .

George H. Tuttle, Physiologie des Insulins. Es wird eine Reihe von Griinden 
aufgefuhrt, aus denen hervorgeht, daB das Insulin nicht allein im Pankreas er- 
zeugt wird, sondern daB alle Zellen des Organismus ein „Zellinsulin“ produzieren, 
das chem. m it dem Pankreasinsulin nicht ident. zu sein braucht. Zur Stiitzung der 
Esistenz des Zellinsulins wird unter anderem angefuhrt, daB pankreaslose Hunde ohne 
kiinstliche Zufiihrung von Insulin erhebliche Mengen Glucose verwerten u. daB alle 
Tierarten unter den Wirbeltieren einen Pankreas iiberhaupt nicht besitzen. Im  P an
kreas ist das Insulin in Form einer inaktiven Vorstufe, Insulinogen, yorhanden u. 
wird erst durch einen Aktivator wirksam gemacht. Aus dieser Annahme erklart 
sich das York. verschieden gearteter Diabetesfalle, z. B. des insulinresistenten Diabetes. 
Die Sekretion des Pankreasinsulins wird auf humoralem Wege, durch ein vom Dunndarm 
abgegebenes „Duodenin“ u. in untergeordneterem MaBe auf neryósem Wege reguliert. 
Beide Reize werden durch die aufgenommenen Nahrungsstoffe ausgelóst. Nach Ver- 
dauung dieser Stoffe, also in den Nachtstunden, ist die Konstanz des Blutzuckers 
durch die Tatigkeit des Zellinsulins bedingt. (Lancet 225. 687—90. 23/9. 1933. Boston, 
Massachusetts Gen. Hosp.) W a d e h n .

Axel Marius Hemmingsen, Die Oenauigkeit der Insulinauswertung an der weiflen 
Maus. Teil I I . (I. vgl. C. 1933. I I .  1384.) (Quart. J .  Pharmac. Pharmacol. 6. 187 
bis 218. A pril-Juni 1933. Kopenhagen, Nordi.sk Insulinlabor.) W a d e h n .

D. E. Gregg, Die Wirkung intratenóser Zufulir von Lecilhin und Koclisalz auf 
den Blutzuckerstand. (Vgl. C. 1933. I . 1158.) Bei Hunden erfolgte auf intravenóse 
Injektion hypoton. NaCl-Lsgg. Zunahme des Blutzuckers. Lecithinemulsion in 0,9%ig. 
NaCl-Lsg. war ohne EinfluB. — Wenn man Lecithin in 0,7°/0ig. NaCl-Lsg. injiziert, 
ist die Anisotonie die Ursache der Blutzuekerzunahme. (Amer. J .  Physiol. 104. 344 
bis 346. 1/5. 1933. Cleyeland, Western Res. Univ. Med. School. Physiol. Dept.) F . Mii.

Robert Saxelby Alcock, Die Folie des Tryplophans bei der Blutbildung. Im 
Gegensatz zu Literaturangaben lieB sich bei R atten  durch Fiitterung m it tryptopJian- 

•freiem F u tter auch uber langere Zeit (40—110 Tage) keine Anamie lierbeifuhren. 
Jungę anam. (Milchkost) R atten  erholten sich unabhangig vom Tryptophangeh. des 
Futtera gleich gut yon der Anamie. (Biochemical J . 27. 754— 58. 1933. Cambridge, 
Biochem. Labor.) Ma h n .

C. T. Bamnann und J. von Deschwanden, Uber Olutathion und besiralilte Bier-
hefe. S tatist. Angaben iiber Glutathionwerte im Blute von Militarpersonen in  Be- 
ziehung zur Erkrankungshaufigkeit. Nach 662 Bestst. im B lut von mehrfach genau 
untersuchten u. gesund befundenen 20—25-jahrigen W ehrmannern betrug der Glu- 
tathiongeh. im Mittel 25,32 bei vermutlich optimal 40—50 mg-%. Bei Verss., diese 
Hóhe durch Hefezugaben zu erreichen, erwies sich dereń Glutathiongeh. je nach Her- 
kunft sehr verschieden. Weiter wurden ausgesprochene jahreszeitliche Schwankungen 
der Glutathionwerte des Blutes beobachtet. (Mitt. Lebensmittelunters. Hyg. 54. 
281—302. 1933. Thun, Kaserne.) .. G k o s z f e l d .

R. N. Chopra und S. G. Chaudhury, Uber die eleklrische Ladung dar Erythro- 
cyten. I. Wirkung des pn und Chinindihydrochloridc-s. Mit steigendem pn nimm t die 
negative elektr. Ladung (Zunahme der kataphoret. Wanderungsgeschwindigkeit) der 
Erythrocyten (Mensch) zu, u. zwar steigt sie in isoton. Glucoselsg. starker an ais in 
n. Salzlsgg. Mit steigendem Chinuidihydrochloridzusat?, nimm t die elektr. Ladung 
der Erythrocyten infolge einer relatiy hóheren Absorption der bas. Alkaloidionen be- 
trachtlich ab. (Indian. J . med. Res. 19. 1115—24. 1932. Calcutta, Dep. Pharmacol., 
School of Trop. Med. a. Hygiene.) M ahn.

Sydney John Hopkins und Arthur Wormall, Phenylisocyanalproleinverbin- 
dungen und ilire immunologischen Eigenschaften. Die Darst. der fiir die Unterss. ver- 
wendeten Phenylureido- u. p-Bromphenylureidoverbb. des Caseinogens, der Gelatine 
u. des Pferdeserumglobulins durch Kuppeln der Proteine m it Phenylisocyanat bzw.
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p-Bromphenylisocyanat bei pa 7— 8 u. die Eigg. der erhaltencn Kupplungsprodd. 
wurden eingehender besohrieben. Die Kupplung des Plienylisocyanats findet auf Grund 
der Ergebnissc der immunolog. Verss. wahrscheinlich an der e-Aininogruppo des im 
Protein gebundenen Lysins sta tt. Die Phenylureido- bzw. p-Bromphenylureidoyerbb. 
sind bei pu 7,5 1. u. werden bei ph 4— 4,5 ausgefallt. Die Phenylureidoverb. des Pferde- 
serumglobulins, Kaninchen injiziert, verursaclifc Antikorperbldg., die m it den Phenyl- 
ureidoverbb. des Pferdcserum-, Huhnerserum-, Kaninclienserumproteins, des Caseino- 
gens u. der Gelatine Prazipitinrkk. gibt. Das Antiserum der Phenylureidoverb. des 
Pferdeserumglobulins reagiert nicht m it unverandertem Globulin. Wohl aber gibt das 
Antiserum des nativen Pferdeserumglobulins Priizipitate m it der Phenylureidoverl). 
des Pferdeserumglobulins. Demnaeh ist die ursprungliche Speziesspezifitiit doch noch 
nicht ganz durch eine charakterist. Spezifitiit der neuen Verbb. ersetzt. Die Prazipitinrk. 
zwischen den Phenylureidoverbb. u. den Antisera dieser Verbb. wird teilweise durch 
Phenylureidoglykokoll u. -alanin, yollstiindig dagegen durch Plienylureidolysin ge- 
liemmt. (Biochemical J. 27. 740—53. 1933. Leeds, Dep. Pliysiol., Univ.) Ma h n .

Bruno Kiscll, Die Beeinflussung der Gewebsalmung durch Phosphate. Der 0 2-Ver- 
brauch von Nervengewebe wird in vitro durch Phosphat etwas erhoht. In Nieren- 
gowebe hem mt Phosphat die Atmung. (Biochem. Z. 257. 95— 112. 18/1. 1933. Koln, 
Univ., Physiol. Inst.) K r e b s .

Kurt G. Stern, Der Mechanismus des Pyocyanineffektes auf die Atmung. Pyo- 
cyanin verwandelte Oxyhamoglobin in Methamoglobin bei neutraler Rk. Diese Eig. 
is t wahrscheinlich fur den atmungssteigcrnden Effekt des Pyocyanins von Bcdeutung. 
(Naturwiss. 21. 350— 51. 12/5. 1933.) K r e b s .

C. G. Bernhard und L. Goldberg, Ober die Eimuirkung der durch Kohlensaure 
gesteigerten Atmung auf die Ausscheidung des Melhylallcóhóls beim Kaninchen. (Skand. 
Arch. Physiol. 67.117—28. Sept. 1933. Stockholm, Karolin. Inst. Pliarmakol. Abt.) Opi>.

Werner Kollath, Theorelische und praklische Folgerungen aus der modernen 
Vilaminforschung. (Vgl. C. 1933. II . 2286.) Zusammenfassung. (Med. Welt 7. 1525 
bis 1527. 28/10. 1933. Breslau, Univ., Hyg. Inst.) Sc h w a ib o l d .

H. Priestley, Vitamine und Verarbeilung von Lebensmilleln. Ubersichtsbericht. 
(Chem. Engng. Min. Rev. 25. 377—80. 5/8. 1933.) S c h w a ib o l d .

Jaroslav Kfiźenecky und Michajl Nevalonnyi, Beitrag zur Kenntnis des 
Vitaminivertes der Gdrungsessige und der kiinstlichen Essenzessigc. Giirungsessig ent- 
halt Vitamin B u. G, jedoch C nicht in nachweisbarer Menge. Die Wirksamkeit der 
Essigsiiure wird aber durch den physiol. EinfluB der Essigsiiure (Acidose) beim Tier- 
vors. uberdeekt. Im  synthet. ICunstessig kommen Vitamin B u. D nicht vor u. die 
Essigsiiure darin w irkt viel giftiger ais in  den Giirungsessigen. (Z. Unters. Lebens- 
m ittel 66. 278—88. Sept. 1933. Briinn, Zootechn. Landesforschungsinst.) Gd.

Margaret C. Moore und Hal W. Moseley, Eine Untersuchung der konsenierten 
Garnele hinsichtlich des Vorhandenseins der Vitaminę A , B  und D. Das Eett von kon- 
servierten Garnelen (0,2—0,3 g taglicli) wurde an R atten, die Vitamin A-Mangel- 
crscheinungen zeigten, verfuttert. Anf Grund der Heilungsvorgange u. der Wachstums- 
kurven war Vitamin in  dem E ett enthalten. Tiigliche Zufuhr von 3,5 g der Garnelen 
scliiitzte nielit vor B-Mangelerkrankung u. 8—10 g bewirkten keine Heilung. Tiigliche 
Zufuhr von 0,2 bis 0,3 g des Fettextraktes bewirkte bei rachit. R atten Heilung. (Science, 
New York [N. S.] 78. 368—69. 20/10. 1933. Tulane Uniy., Dep. Chem.) SCHWAIB.

A. Scheunert, M. Schieblich und J. Reschke, Ober den yitamingehalt von 
Eviunis (Vitophos). Nach beschriebenen Tierverss. enthiilt Eviunis die VitamineA 
u. D nicht in nachweisbaren Mengen u. sehr wenig vom Vitamin B-Komplex. (Z. 
Unters. Lebensmittel 66. 271—87. Sept. 1933. Leipzig, Tierphysiolog. Inst. der 
Univ.) Gr o s z f e l d .

C. A. Baumann und H. Steenbock, Fettlosliche Yitamine. XXXVI. Der 
Carotin- und Vitamin-A-Gehalt ion Butter. (X X X III. vgl. C. 1933. II. 241.) Da quanti- 
ta tive Angaben iiber den relativen Carotin- u. Vitamin-A-Geh. der Butter nicht vor- 
liegen, wurden m it Hilfe einer spektrograph. Methode, die es gestattet, geringe Mengen- 
unterschiede von selektiv absorbierenden Verbb. zu beobachten, 14 Butterproben. die 
aus den verschiedenen Monaten stam m ten, untersucht. Die Vitamin-A-Wirksamkeit 
der B utter kann aus dem Geh. an Carotin u. Vitamin A berechnet werden. Nur ,0 
der gesamten biolog. W irksamkeit sind auf Carotin zuruckzufuhren. Es zeigte sich cme 
weitgehende Parallelitiit zwischen dem Carotin- u. Vitamin-A-Geh. der emzeJnen 
Proben. Der Geh. an Carotin schwankt zwischen 2 y  gro g Aprilbutter u. 8 y  pro g



1933. II. E6. T i e r f h y s i o l o g i e . 3447

Julibutter, der an Vitamin A zwischen 9 y  fiir April- u. 20 y  fiir Junibutter. 6 Monate 
lang bei 0° gelagerte, sowie aus ultraviolett bestrahlter Milch bereitete B utter zeigtc 
keincn Verlust an Carotin oder Vitamin A. Die Aciditat des Rahms beim Buttern 
war aueh ohne EinfluB. B utter aus neutralem Rahm entliielt dio gleichen Mengen 
Carotin u. Vitamin A wie die aus einem Rahm m it 0,42% Milehsaure bereitete. Der 
groBe Untorschied der biolog. W irkaamkeit zwischen Sommer- u. W interbutter beruht 
auf ihrem Vitamin-A-Geh. ais solchem. Um W interbutter durch Carotinzusatz die 
biolog. W irksamkeit von Sommerbutter zu verleihen, miiBto derart viel zugesetzt 
werden, daB dio B utter tiofrot gefśirbt ware. (J. biol. Chomistry 101. 547—60. Juli 
1933. Madison, Univ. of Wisconsin, Departm ent of Agricultural Chemistry.) Co r t e .

C. A. Baumami und H. Steenbock, Felllósliche Vitamine. X X X V II. Die 
Stabilitat von Carolinlosungen. (XX X \7I .  vgl. vorst. Ref.) Ais stabilisierendes Losungsm. 
fiir Carotin erwies sich Baumwollsamenól (B) allen anderen genieflbaren Ólen ais weit 
uberlegen. Bei 4° ist Carotin aueh in Sesamól stabil, aber bei Zimmertemp. geht die 
Zers. des Farbstoffcs viel schneller yonstatten ais in raffiniertem B. Alle anderen Ole 
sind weit wenigor geeignet. Laurin- u. Sebacinsaureathylester sind in Ggw. von Hydro
chinon B ebonburtig, ohne Zusatz sind sie ebenfalls ungeeignet. Die Carotinverluste 
in B werden weder durch Hydrochinonzusatz, noch durch Aufbewahren unter N2 oder 
Zusatz von Antioxydantien enthaltendom Materiał vermindcrt, woraus folgt, daB B 
schon eine angemessene Menge Antioxydantien enthalt; so bleibt aueh Zusatz von Sub- 
stanzen, die die Zers. fórdern, wie z. B. A. u. ranziges Ol, ohne EinfluB. Die Aciditat 
kann die S tabilitat beeinflussen, ist jedoch kein H auptfaktor; so sind die Verluste 
in Kornól m it der SZ. 0,2 groBer, ais in CocosnuBol m it der SZ. 19,0; andererseits sind 
sio am groBten im  Weizenkcimól m it der SZ. 40. Bei Verwendung von Laurinsaure- 
athylester ais Losungsm. ist die Konz. auf die S tabilitat ohne EinfluB, wahrend in B 
Carotin bei niederer Konz. stabiler ist, ais bei hóherer, was m it der Annahme schiitzen- 
der Substanzen fiir dieses Ol iibereinstimmt, da bei niederer Konz. das Verhaltnis 
Schutzverb. : Carotin grofier ist. Licht, L uft u. liohere Temp. bewirken in B Zunahme 
der Zers.-Geschwindigkeit, doch ist diese Zunahme fiir die yerschiedenen Ole u. ver- 
mutlich aueh fiir die einzelnen Proben verschieden. So ist Carotin ziemlich stabil in 
CocosnuBol bei 4°, doch hóclist instabil unter den Bedingungen, wie sie zur Verwcndung 
eines Praparates fur Ernahrungszwecke unyermeidlich sind, wobei der Verlust innerhalb 
eines Monats 95% betragen kann. In  B betragt der Verlust unter gleichen Bedingungen 
nur 26%. Die S tabilitat yon Carotin in organ. Losungsmm. zeigt keine deutliche Be
ziehung zur S truktur des Losungsm. So ist Carotin relatiy stabil in A. u. Methanol, 
dagegen in den anderen Losungsmm. relatiy instabil. Ferner is t es stabil in Essigester 
u. Bernsteinsaureathylester, aber sehr instabil in den Estern von Oxalsaure, Stearin- 
saurc u. Lavulinsaure. (J. biol. Chemistry 101. 561—72. Juli 1933. Madison, Uniy. 
of Wisconsin, Departm ent of Agricultural Chemistry.) Co r t e .

L. Random, Der intemationale Standard und die intemationale EinJieit des Vita- 
min A. (Vgl. C. 1932. II. 2200.) Ais Standardsubstanz wurde Carotin (Gewinnung 
aus Karotten nach WlLLSTATTER) bestimmt m it F . >  179°. Aus 7 Landern wurden 
Proben gesammelt, gepruft u. gemiseht u. von der Miscbung Proben in geeigneter 
Verpackung wieder yersandt. Ais Einheit fiir die Vitamin A-Wirksamkeit wird dic- 
jenige yon 1 y  des Standardpriiparates angenommen. Anweisung fur Probeentnahme 
von dem Standardpraparat. (Buli. Soc. Chim. biol. 15. 637—61. Mai 1933.) S c h w a ib .

Ludwig Pincussen, Hygienisdie Zufuhr von Vilamin D. Verfiitterung von 
bestrahltem (Quarzlampe) Hafer an R atten  erhóhte den Aschegeh. der Knochen u. 
zwar bei Bestrahlung von 5 Min. auf 50,5%, bei 2 Min. auf 51,3°/0 u. bei 1 Min. auf 
52,3% (maximal 54%), wahrend der Aschegeh. bei Verfutterung von unbestrahltem 
Hafer im Mittel 46%  betrug. Der Ca-Geh. nimm t entsprechend zu, der Mg-Geh. nimrnt 
ab (endgultige Verknocherung). Bestrahlter Hafer war nach 1/2 Jah r nocli gleich 
wirksam. F iir die Rackitisprophylaxe werden daher derartige bestrahlte Prodd. emp- 
fohlen. (Med. W eit 7. 1540—41. 28/10. 1933. Berlin.) S c h w a ib o l d .

Susuma Tatsuzawa, Ober die Zuckertoleranz des Organismus bei ezperimenteller 
Acidosis und die Wirkung von Insulin und Vitamin B  a u f diese. Verabreicliung von 
neutralem Phosphat (por os bei Kaninchen) hat keinen EinfluB auf die Zuckertoleranz, 
ebensowenig 3-tagiges Hungem, das leichte Acidosis u. Hyperglykamie yerursacht. 
Intrayenóse Eingabe von 4 ccm 25%ig. Dextrose pro kg Kórpergewicht ergibt nach 
10 Min. einen maximalen Blutzuckergeh., der nach 2V2—3 Stdn. w eder n. wird. Die 
Zuckertoleranz bei experimenteller Acidosis ist erheblich gestórt, in schweren Fallen
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t r i t t  mcrkliolio Hyperglykamie auf. Insulin beschleunigt dic Assimilation von Dextrose 
bei schwerer Acidosis, wahrend Injektion vonV itam inB  keine giinstige Wrkg. aufweist. 
(Sei-i-kwai med. J . 51. Nr. 8. 1—2. 1932. Tokyo, Jiltei-Kwai Med. Coli. [Orig. japan., 
Ausz. engl.].) S c h w a ib o l d .

F.-V. V. Hahn, Vilaminsludien. V II. C-YitamingehaU einiger ungebrduchlichtr 
Ńahrungsmiltel. (VI. vgl. C. 1933. II. 2289.) Fichtennadeln zeigten hohen Geh. an 
C-Vitamin auficr in don Herbstm onaten; ais Tagcsdosis fiir den Menschen ist AufguB 
yon 150g erforderlieh. Vielleieht besteht Zusammenhang m it der Heilwrkg. yon Fichtett- 
nadelbadern. — Yogelbeeren zeigten auflerordentlicli hohen (200 ME./100 g) Vitamin- 
geh. — Apfel sind umso vitaminreichcr, je mehr sio der Abstammung nach der Wildform 
nahestchen; je weiter dio Hochziichtung um so nicdriger der Vitamingeh. Auch bei 
der Quilta verfugen der W ildfrucht niiherstehende Formen (Cydonia japonica Pers.) 
iiber mehr Vitamin. — In  getrockneten Hagebutłen blieb der hohe Anfangsvitamingeh. 
iiber 2 Jahre erhalten, so daB diese fiir durch Skorbut gefahrdete Expeditionen ais 
Antiscorbuticum besondere Bedeutung haben. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 261—70. 
Sept. 1933. Hamburg-Eppendorf, Kolloidbiol. Station.) G r o s z f e l d .

Jithuichi Shimada, Untersuchungen iiber experimenlellen Skorbut. XVI. Die 
Wirkung von beslrahltem Narcolin a u f experimentellen Skorbut. (Vgl. T om ita  C. 1933. II. 
2848.) Durch Bestrahlung von in Essigester gel. Narcotin m it der Quarzlampe wahrend 
3V2 Stdn. u. 25 cm Entfernung wurden gelbliche nadelfórmige Krystalle erhalten,
F . 173°. In  Verss. an Meerschwcinchen konnte keinerlei antiskorbut. Wirksamkeit 
des Priiparats beobachtet werden. (J . Biochemistry 17. 395— 400. Mai 1933. Tokyo, 
Jikei-Kwai Med. Coli.) S c h w a ib o l d .

W. Lohmann, Neues vom Mineralsloffwechsel. Die neueren medizin. Vorstellungen 
iiber die Salze kónnten die Veranlassung geben, s ta tt des NaH C03 das KHC03 Btiirkcr 
bei der Mineralwasserfabrikation heranzuziehen. Besprechung der fiir diesen Zweck 
wesentlichen Eigg. des K H C03. (Mineralwasser-Fabrikant 37. 745—16. 23/9. 
1933.) O p p e n h e im e r .

Margaret Cammack Smith und Edith M. Lantz, Die Wirkung von Fluorzufuhr 
a u f die chemische Zusammensetzung der Zahne und Knoclien von weifien Ratten. Wenn 
dio NaF-Zufuhr ctwa 0,1%  der Nahrung ausmacht, so vermindert sich der Aschen
geh. der Zahne u. Knochen u. dieser enthalt prozentual melir Ca u. weniger P. Bei 
geringerer Zufuhr tr i t t  keine Anderung auf. (J. biol. Chemistry 101- 677—83. Aug. 
1933. Tucson, Univ. of Arizon Agricult. Exp. Stat.) Op p e n h e im e r .

John Pool Mc Gowan, Einige Betrachtungen und Untersuchungen uber Calcimn- 
und Phosphorstoffwechsel. Die Ergebnisse der Verss. an Kaninehen iiber den Ca- u. 
P-Stoffwechsel bei verschiedenartiger F iitterung (holier u. ausgeglichener CaC03-Geh., 
Tri- u. Di-Ca-Phosphatzusatz, m ittlerer u. hoher Di-Na-Phosphatzusatz) werden mit- 
geteilt u. besprochen. Der Ca- u. P-Geh. des Blutes stellt sich ais Besultante vcr- 
schiedener Faktoren: Absorption, Ausscheidung, endogene Bldg. n. Fixierimg des 
Ca u. P  dar. Die Beziehung der Vers.-Ergebnisse zur Theorie der Rachitisentstehung 
wird besprochen. (Biochemical J . 27. 934— 42. 1933. Aberdeen.) Mahn.

Constantin Donhoffer, Studien uber den Kohlehydratstofficechsel des Hiihner- 
embryos. Es wurde der Ges&mtkohlehydratgeh. (Kupfer-Kalkfallung) u. der vergarbare 
Teil in der A.-l. Fraktion, in der W.-l. u. in der W.-unl. Fraktion des A.-Nd. bestimmt. 
W eiterhin wurden Glykogenbestst. durchgefiilirt. Der freie Zucker nimmt bis zum
10. Tage zu, steigt in den letzten Tagen der Inkubation an. Die Red.-Wrkg. fallt in 
der W.-l. F raktion in der 1. Hiilfte ab, nim m t aber in der 2. Halfte zu. Die Red.-Wrkg. 
der W.-unl. Fraktion nim m t zwar wahrend der Inkubation im ganzen ab, steigt aber 
in einzelnen Perioden stark  an. Diese Fraktion ist wahrsclieinlich die Hauptąuelle 
fiir das wahrend der Inkubation neugebildete Glykogen. Der Gcsamtkohlehydratgeh. 
verm indert sich bis zum 9. Tage u. bleibt von da ab konstant. (Biochemical J. 27- 
806—17. 1933. Pecs, Ungarn, Med. Klin. Univ.) Ma h n .

C. H . B est, Gedanken iiber den Kohlehydrat- und Fetlsloffwechsel. Schon 1—2 Min., 
nachdem der eingenommene Zucker in den Zwolffingerdarm gelangt ist, steigt der 
Blutzucker. — Es ist noch nicht sicher bewiesen, daB der Zucker auf die Insulinaiis- 
sehiittung durch Reizung der Vagusendigungen wirkt. — Eine an Glykogen rciche Leber 
funktioniert in yieler H insicht besser, eine fettreiche sehlecliter. — Auch im Muskel 
steigert Insulin  die Umwandlung von Glykogen in Zucker. Fiir den Wiederaufbau 
yon Glykogen ist Insulin in Muskel u. Leber unerlaBlich. — Nach In fek tionen  ist der 
Insulinvorrat des Pankreas erniedrigt. — Durch Beobachtung an pankreaslosen Hunden
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mit Daucrdiabctes, die seit 1920 fortlaufend gemacht wurden, ergab sich neuerdings, 
daB die Entstehung von Leberverfettung yerhindert wird, wenn man rohes Lecithin 
zum Insulin u. der Fleisch-Zuckernahrung hinzufiigt. Cholin ist dabei der entscheidende 
Faktor. Weim man R atten  ohne Chohn em ahrt, so wird die Lebcr fettreich. Gibt 
man wieder Cholin, so wird sie fettarmer. Betain wirkt ebenso u. ist nieht to x .! — Auch 
Leberverfettung naeh Cholesteringahe wird durch Cholin yerhindert. — Man soli zur Er- 
kenntnis des Diabetcs beim Menschen mehr m it langc amLeben erhaltenen pankreaslosen 
Huiiden arbeiten. (Ann. internal Med. 7. 145—51. Aug. 1933. Toronto.) E. M u l l e r .

T. H. Chang und R. W. Gerard, Studien iiber den Stoffwechsel der Nerven. 
VII. Die liolle der Milchsaurc. (V. vgl. C. 1930. I I . 86; VI. G e r a r d  u. T u p ik o w , 
Amer. J . Physiol. 97. [1931] 523.) Jodessigsaures N a  setzt die Atmung des Nerven herab. 
Bei niedrigeren Konzz. erfolgt dic Hemmung langsamer. Grenze: mol. 1/700. Na-Lactat 
allein (mol. 720— 7oo) beeinfluBt den 0 2-Verbraueh des Neryen niclit, hebt aber die 
Hemmung desselben durch Jodessigsaure (mol. 7 i5— 7aoo) zum Teil auf. — Der Kreatin- 
phosphorsduregeh. des Neryen betragt bei Ggw. von 0,005-mol. jodessigsaurem N a  nur 
70% der Norm. Zusatz von N a-Lactat bis zu mol. 1/0 hebt bei Neryen m it aufgespaltener 
Ncryenscheidc (aber nur dann) diese Beeinflussung des P-Abbaus durch Jodessigsaure 
auf. — Der m it Jodacetat vergiftete Nery yermag also ebenso wie der n. Milchsaurc 
zu oxydieren. Diese Form der Oxydation muB nieht immer stattfinden. — Jodessig
saure scheint wie 0 2-Mangel oder H CN  die Kohlehydratverbrennung im ruhenden 
Neryen zu bloekieren. Dafiir erfolgt dann S paltungdes Phosphorkreatins. (Amer. J .  
Physiol. 104. 291—97. 1/5. 1933. Chicago, Univ., Dept. of Physiol.) F. M u l l e r .

T. P. Feng, Die Rolle der Milchsdure bei der Tdtigkeii des Nerven. Durch zwci- 
stiindiges oder liingeres Eintauchcn in Monojodessigsiiure (0,37—0,4%) wird der Frosch- 
nerv yergiftet. E r kann nieht mehr langore Zeit in 0 2-Atmosphare arbeiten u. er wird 
in N schneller erstickt ais n. — Gibt man Natriumlactat hinzu, so arbeitet der ver- 
giftete Nery in 0 2 oder in Luft, dagegen scheinen sich dadurch die Verhaltnisse in 
N nieht oder nur wenig zu bessern. Dies zeigt also, daB der Froschnery Milchsaurc 
ycrbrennen kann u. daB dio bei der n. Neryentatigkoit gebildete Milchsaurc zwar niclit 
unbedingt lebensnotwendig ist, aber den Neryen befahigt, bei fortgesctzter Reizung 
viele Stunden zu funktionieren. (J . Physiology 76. 477—86. 1932. London, Univ. Coli. 
Physiol. u. Biochem. Dept.) F. Mu l l e r .

Victor Johnson, A. J. Carlson und Adelaide Johnson, Untersuchungen iiber 
dic physiologische Wirkung von Olycerin au f den tierischen Organismus. Bei R atten 
verlauft das W achstum n., wenn man yon den Kohlehydratcn der Nahrung 41°/0, 
bei jungen Hunden 35%  durch Glycerin ersetzt. — Fiigt man zu einer gerade knapp 
quant. ausreichenden Kost bei B atten  Glycerin, so steigt die Wachstumskurye. — 
110 g Glycerin bewirken bei Menschen m it adaąuater K ost Gewichtszunahme. — 
Weder bei wachsenden Hunden, noch bei Menschen andert sich dabei wahrend 1 Jalires 
hzw. 50 Tagen die Blutkórperchenzahl u. das Hamoglobin. — N ur parenteral erzeugt 
Glycerin bei Hunden Albuminurie u. Hamoglobinurie, nieht per os, auch niclit beim 
Menschen. — Kórpertemp., Grundumsatz, Harnsaureausscheidung, Verdauung u. 
die S truktur der Organe blieben durch Glycerineinnahme unyeriindert. (Amer. J .  
Physiol. 103. 517—34. 1/3. 1933. Chicago, Univ., Physiol. Dept.) F. M u l l e r .

Jakob A. Stekol und Leopold R. Cerecedo, Untersuchungen iiber die Physiologie 
ton Pyrimidinen. V II. Der Stoffwechsel von Isobarbitursduren beim Menschen. (VI. ygl. 
C. 1931. II. 3628.) Beim erwachsenen Hund wird Isobarbitursaure teilweise in  Harn- 
stoff gespalten, teilweise ais Atherschwefelsaure ausgeschieden. Beim wachsenden 
Hund fehlt eine Anderung der S-Ausscheidung. —  Beim gesunden Menschen wird 
Isobarbitursaure zum Teil zu H am stoff abgebaut, zum Teil ais Atherschwefelsaure 
ausgeschieden. Dementsprechend sinkt der anorgan. S. (J. biol. Chemistry 100. 653 
bis 656. Mai 1933. New York, Fordham Univ., Chem. Dept.) F. M u l l e r .

E. Steinkamm, Ober die Wirkung des Renotrats au f die Quecksilberausscheidung. 
Bcnotrat wirkt beim Kaninchen nieht auf die naeh intrayenóser Injektion von Salyrgan 
stattfindcnde Hg-Ausscheidung durch die Nieren ein, so daB zwischen der Hg-Aus- 
scheidung u. der Beeinflussung der Salyrganyergiftung durch R enotrat keine Beziehung 
besteht. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 168. 354—58. 1932. 
Dusseldorf, Pharmakol. Inst. d. Med. Akad.) Ma h n .

R. N. Chopra, B. B. Dikshit und J. S. Chowhan, Pharmakologische Wirkung 
von Berberin. Berberin wird sowolil aus dem Magen-Darmkanal, wie naeh subcutaner 
u. intramuskularer Injektion schnell adsorbiert. Im  Kaninchenorganismus wird es
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vollig abgebaut, da es weder im Urin, noch in  den Faces nachweisbar ist, wahrend es 
beim Menschen wenige Stunden nach peroraler Verabreichung im Urin nachzuweisen 
ist. Bei direkter Injektion in das Darmlumen (Katze) wirkfc es nur wenig oder gar nicht 
auf die Magen-Darmbcwegungen ein. Intravenóse Injektionen erhóhen momentan 
Tonus u. Peristaltik. Auf das Herz-GefaBsystem (Hund, Katze) w irkt es depressiv 
u. erniedrigt stark  den Blutdruck. Eine Lsg. von 1: 50000 erniedrigt Amplitudę u. 
Starko des Herzschlages beim isolierten Kaninchenberzen. Myocardiograph. Unterss. 
zeigen leichte Deprcssion der beiden Aurikel u. Ventrikel, cardiometr. Unterss. eine 
dauernde Herzdilatation. Auf das vasometr. Zentrum w irkt es depressiv. Die Blut- 
gefafic, besonders die des Splanchnicusgebietes werden erweitert. Das Atmungssystem 
(Hund) is t sehr empfindlich gegen Berberin. Kleine Dosen wirken stimulierend, "groBe 
Dosen fiiliren durch Paralyse der Atmung den Tod herbei. Die Kontraktionen von 
Uterus u. Blase (Katze) werden durch Berberin stim uliert. Bei klin. Anwendung des 
Berberins bei M alariakranken war keine Wrkg. zu beobachten. Nach Toxizilatsunterss. 
an R atten, Fróschen u. Kaninchen ist das Alkaloid nicht allzu tox. Auf Leishmania 
tropica w irkt Berberin rccht betrachtlich. Eine Lsg. von 1: 80000 hemmt dauernd 
das W achstum der Protozoen. Bei Dermalleishmania wirken schon 2—3-malige In- 
joktionen einer 2%ig. Berberinlsg. heilend. (Indian J . med. Res. 19- 1193—1203.
1932. Calcutta, Dep. Pharmacol., Sehool of Trop. Med. a. Hygiene.) Ma h n .

F. Griinbaum, Wird die intravenose Slroplianthinbehandlung durch Zusalzpraparale 
ungefahrlicher 1 Dio intrayenóse Stropliantinthennpie bedarf zur Entgiftung keiner 
Kombination m it anderen Medikamenten, weil bei richtiger Anwendung sichere Wirk- 
samkcit m it Ungefahrlichkeit yerbunden ist. Tlierapeut. Strophantininjektionen 
haben keinen EinfluB auf den Blutzuckergeh. Traubenzuckerlsg. ohne Zusatz ist 
dann ein ausgezeichnetes Heilmittel, wenn Strophantin kontraindiziert ist. (Miinch. 
med. Wsehr. 80. Jubil.-Ausg. 22—24. 1933. Bad Nauheim, Versorgungskuranst.) Fk.

Werner Velten, Eine neue Klasse Cholinester (Carbaminoylcholin oder Lentin).
I II . M itt. Wirkung au f Magen- und Uterusmuskulaiur, au f den Blutzuckerspiegel und 
die Frage der Oewolmung oder Kumulation. (II. ygl. C. 1933. II. 2698.) Am isolierten 
Frosch- u. Rattcnm agen u. am Magenmuskelstreifen von Katze u. Kaninchen erhólit 
Ga baminoylcholinchlorid (Lentin) (Grenzkonz. je nach Tierart 1 : 100—250 Mili.) den 
Tonus u. erregt die Einzelkontraktionen der Magenmuskulatur. Lentin wirkt bereits 
in funffach kleineren Mengen ais Arecolin. Am Magen in situ (Hunde) wurden nicht 
nur die Magenbowegungen, sondern auch die Magensaftabsonderung durch Lentin 
gesteigert. Hierbei ist Lentin dem Arecolin hinsichtlicli Wirkungsintensitat um das 
100-fache, hinsichtlicli W irkungsdauer um das 2-fache iiberlegen. Auf die isolierte 
Gebiirmutter yon Katze u. Schwein w irkt Lentin (Grenzkonz. 1 : 25 Mili.) kontra- 
hierend; der pucrperale Katzenuterus in situ wird zu wehenartigen Kontraktionen an- 
geregt. Dio A rt der Wrkg. ist der von Sekalepraparaten alinlich. Kleine intrayenose 
Lentindosen (0,0025—0,0075 mg/kg) sind ohne Wrkg. auf den Blutzuckerspiegel des 
Kaninchens. Bei ehron. Verabreichung (Katzen) ist hochstens eine sehr scliwache Ge- 
wóhnung, aber keine Kum ulation zu beobachten. Bei Tieren, die nach wochenlanger 
Applikation subtox. Dosen an Kacliexie zugrundegingen, lieB der Sektionsbefund 
keine wesentlichen patholog. Veriinderungen erkennen. (Naunyn-Schmiedebergs Arcli. 
exp. Pathol. Pharmakol. 169. 223—37. 1933. Darm stadt, Pharmakol. Labor. von 
E. Me r c k .) Ma h n .

Ray M. Balyeat, Herbert J. Rinfeel und T. R. Stemen, Kontakldennatilis 
(Venenata). Haufigk&it von Heleniumarten und ihre Bedeutung ais Ursache der Koniaki- 
dermatitis in  den Vereiniglen Staaten. Helenium microcephalum komnit ais atiolog. 
Faktor fiir Derm atitis, neben anderen Heleniumarten, in Frage. Die Ursache ist der 
allen A rten eigene, in W. unl., in A., Bzl. oder A. 1. Reizstóff Oleoresin. (Amor. J . med. 
Sci. 184. 547—55.) Op p e n h e im e r .

Werner Borgard, Der Skopolamin-Ephelonin-Eukodaldammerschlaf in der Urologie. 
Der Skopolamin-Eukodal-Ephetonin-Dammerschlaf ste llt eine gefahrlose Methode der 
Schmerzbetaubung fiir kleinere urolog. Eingriffe dar. (Dtsch. med. Wsehr. 59. 11G4 
bis 1165. 28/7. 1933. Hamburg-Eppendorf, Krankenh.) _ F r a n k .

Otto Gessner und Adolf Behrends, Coramin ais Analeplicum bei experimentellen 
Vergiftungen durch indifferente Narkotica. In  Reihenyerss. priiften Vff. die analept. 
Wrkg. des Coramins an Feuersalam anderlarven bei experimenteller Vergiftung durch 
die indifferenten Narkotica A ., Chloralhydral, Avertin u. Veronal. Coramin erwies sieh 
sowohl ,,prophylakt.“ (Verabreichung vor oder gleicbzeitig m it dem Narkotikum),
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ais auch „tkerapeut.“ (Zufuhr nach E in tritt der Vergiftung) ais ein sehr gutes Ana- 
Ieptikum. Die Erweckung der Larven aus der narkot. Lahmung durch Coramin er- 
folgte auch nach stundenlanger Einw. tox. Konzz. der Narkotica, besonders von Chloral- 
hydrat, Avertin u. Veronal, sehr schnell, oft schlagarfcig u. blieb dauem d bestehen. 
Durch mehrfach erneuerte Gaben von Coramin konnte die analept. Wrkg. bei den 
vergifteten Larven noch gesteigert werden. (Klin. Wschr. 12. 1450—52. 16/9. 1933. 
Marburg, Univ., Pharmakolog. Inst.) F r a n k .

Alfred Leffmann, Viphosphin in der lłekonvalesccnz. Klin. Verss. m it Viphosphin 
(Herst. E r i c h  B o e h d e n  & Co., Berlin), ein leicht 1. u. leichter ais das Ca-Salz resor- 
bierbares Mononatriumphosphat. Mit dem Priiparat konnte dio Rekonvalescenz nach 
Operationen erheblich beschleunigt werden. (Med. W elt 7. 1035—36. 22/7. 1933. 
Stuttgart, Marienhospital.) F r a n k .

C. Fervers, Ultragenin, ein neuer Weg in  der Anamiebehandlung. Ultragenin, 
(Herst. C h em . F a b r i k  B u e r ,  Kóln-Braunsfeld) ste llt einen Trockenextrakt aus 
frischem Tierblut m it verschiedenen Geschmackskorrigentien dar, der neben einer 
Vorbekandlung durch ultraviolette Bestrahlung noch einen Zusatz von 0 2 erhalten 
hat. Das Priiparat bewiihrte sich bei Behandlung yon Anamien verschiedenster Art. 
(Med. Klinik 29. 1052— 53. 28/7. 1933. Solingen, S tadt. ICrankenanstalten.) F r a n k .

Leopold G. V. Dittel, Sedicyl zur Bekdmpfung klimakterischer Besćhwerden. 
Sedicyl (Herst. C h em . F a b r i k e n  Dr. J o a c h im  W i e r n i k  & C o. A. G., Berlin-Waid- 
raannslust) enthalt eine nicht hygroskop. Cholinesterverb. Das peroral zunehmende 
Praparat leistete bei Behandlung klim akter. Beschwerden, besonders vasomotor. 
Storungen, wertvolle Dienste. (Med. Klinik 29. 1019—20. 21/6. 1933. Wien.) F r a n k .

Georg Ensbruner und Julius Wendlberger, Uber antikomplementare Serum- 
wirkung bei Saharsan-, Solganal- und Hg-Uberempfindlichkeit. (Wien. klin. Wschr. 
46. 840—43. 7/7. 1933. Graz, Dermatolog. Klinik.) F r a n k .

Georg Ensbruner und Julius Wendlberger, t)ber aniikomplemeniare Serum- 
wirkung bei Saharsan-, Solganal- und Hg-Uberempfindlichkeit. (Vgl. vorst. Ref.) In  
Komplementbindungsverss. m it Pseudoantigenen zeigten die Sera von Fallen m it 
allerg. Saharsanhautschaden, m it Saharsanubercmpfindlichkeil, m it Solganalerythem u. 
Hg-Dermatitis antikomplementare Wrkgg. Diese zeigten sich, wenn die Seren einem 
hiimolyt. System zugesetzt wurden, das ais Pseudoantigen noch eine Substanz ent- 
hielt, die zwar nicht in den im Vers. verwendeten Verdumiungen, wohl aber in den 
hóheren Konzz. selbst die Hiimolyse hemmte. Es lieB sich eine Beziehung zwischen 
der allerg. Rk. in  vivo u. den in yitro festgestellten Serumveriinderungen iiber Gleieh- 
gewichtsstórungen der Plasmakoll. im Sinne der Kolloidoklasie erkennen. (Wien. 
klin. Wschr. 4 6 . 876—80. 14/7. 1933. Graz, Dermatol. Klinik.) F r a n k .

H. Jagdhold, Apiol ais Abortivum. Sammelreferat. Apiol ist ein Mittel, das die 
Schwangerschaft unterbrechen kann, ohne dabei schwerere tox. Allgemeinerscheinungen 
hervorzurufen. Die nach Apiol beobachteten polyneurit. Liihmungen sind auf das 
darin fahrlassigerweise enthaltene Trikresylphosphat zuruckzufuhren. (Sammlg. v. 
Vergiftungsfallen. Abt. A. 4. 125— 28. Juli 1933. Dresden-WeiBer Hirsch.) F r a n k .

Mariannę Herrmann, Apiolvergiflungen. Untersuchmig von Apiolproben auf 
Trikresylphosphat. Vf. untersuchte zahlreiche ApiolmustcT (auch in Kapseln), von 
denen einige 17— 43%  Triortliokresylphosphat (auf das Apiolól berechnet) enthielten. 
In Gelatinekapseln, die Vf. selbst herstellte u. m it triortliokresylpkosphathaltigem 
Apiolól fiillte, konnten naeh wochenlangem Stehen nur Spuren des Esters nachgewiesen 
werden, dagegen ging aus Kapseln, die unter Zusatz von Trikresylphosphat liergestellt 
waren u. unverfalschtes Apiol enthielten, der Ester allmahlich in das 01 uber. Tri- 
kresylphosphathaltige Apiolproben, auch in Kapseln, zeigten unter der Quarzlampe 
eine intensive, blaue Fluorescenz. (Sammlg. v. Vergiftungsfiillen. Abt. A. 4. 129—34. 
Juli 1933. Zagreb [Jugoslaw], Hygien. Inst.) F r a n k .

Rudolf Radna, Uber die Verwendung von Cibalgin und Coramin bei Insolaiions- 
schadigungen. Die nach zu langer u. zu intensiver Bestrahlung in Sonnenbadern auf- 
getretenen mehr oder minder schweren Storungen des Allgemeinbefindens konnte Vf. 
mit Cibalgin u. Coramin erfolgreieh bekampfen. (Wien. med. Wschr. 83. 1218. 21/10. 
1933. Wien, „E rste Hilfe“ des Strombades Kritzendorf.) F r a n k .

Emil Biirgi, Uber Promptol. Das Kom binationspraparat Promptol (Herst. 
P r o m p t o l  A.-G., Berlin-Tempelhof) enthalt neben Antliracenen, wie Folia Sennae 
u. Cortex Frangulae, Pflanzenschleim ostind. Sterkuliaceen, eingebettet in eine Feigen-
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fruchtmasse. 3Vlifc dem Praparat konnten bei Obstipationen verschiedenster Art reeht 
gute Erfolgo erzielt werden. (Miinoh. med. Wschr. 80. 1440—41. 15/9. 1933. Bern.) Fk.

Ludwig Eidelberg, Symboran. Symboran (Herst. Dr. K u r t  S c h a e f e e ,  
Leipzig) en thalt Cale. borogl., N atr. biboracio. u. Kalium oitric. Mit dem Praparate 
konnte Vf. bei Epilepsie u. Migrane wesentliche Besserungen erziclen. (Wien. med. 
Wschr. 83. 819—20. 15/7. 1933. Wien, Neurolog. Ambulator. d. Arbeiterkrankenk. 
d. Wiener Kaufmannschaft.) F e a n k .

Curt Friedlander, Zur Behandlung von Gallensteinen und Erkrankungen des Lebcr- 
Gallenapparates m it dem Rettichsaft „Baphanose". Vf. erzielte boi Gallenleiden gute 
Erfolgo m it Raphanose (Herst. M. v . B a r b y , Weimar), einem aus schwarzen Rettichen 
liergestellten P raparat. (Wien. med. Wschr. 83. 820—22. 15/7. 1933. Bad Bram- 
bach.) _ F e a n k .

A. Hertz, Akutc, berufliche Schiccfelwasserstoffvergiflung mit bemerkensweriem 
Herzbefmuh. Akute H 2S-Vergiftung eines 27-jiihr. Arbeiters in einer chem. Fabrik. 
Die Krankheitserscheinungen gingen in ein chroń. Herzleiden iiber, das rontgenolog. 
einwandfrei festgestellt wurde. Es wird auf die W ichtigkeit rontgenolog. Unterss. 
bei der Beurteilung von Folgezustiinden nach H 2S-Vergiftungen hingewiesen. (Sammlg. 
y. Vergiftungsfiillen Abt. A. 3. 277—78. 1932. Hamburg-Barmbeck, Allgem.
Krankenh.) F e a n k .

G. F. Gause, Einige Eigenschaflen der Gifligkeitskurven. Die Giftigkeit ver- 
schiedener HgCl2-Konzz. liiBt sich durch O s t w a l d s  Glcichung wiedergeben, wahrend 
die Chininvergiftung eine andere Konz.-Abhangigkeit zeigt. (Protoplasma 17. 548—53. 
Jan . 1933. Moskau, Zoolog. Inst.) K r eb s .

E. Zapel, Chronische, beru/liche Bleivergiftung. E in  Fali von Encephafopathiu 
satumina. Besehreibung eines Falles von Encephalopathia saturnina infolge beruf- 
licher cliron. Pb-Vergiftung. Der 60 jahr. P atien t liatte 31 Jahre lang in einer Akku- 
mulatorenfabrik gearbeitet. (Sammlg. v. Vcrgiftungsfallen Abt. A. 3. 279—82. 1932. 
Berlin-Spandau.) F e a n k .

Hans Lehmann, Uber den Wert der basophil granulierlen Erythrocyten fiir die 
FruJidiagnosa der gewerblichen Bleivergiftung. Nach eigenen Beobachtungen u. nach 
zahlreichen Angaben in der L iteratur kom men basophil punktierte Erythrozyten im 
tJbermaB der Grenzzahlen auch bei Menschen ohne Pb-Einw. vor, ohne daB ihnen 
deswegen j e g 1 i c h e Bedeutung fiir die Fruhdiagnose der Pb-Vergiftung abzusprechen 
ist. (Arch. Hyg. Bakteriol. 111. 49—56. Okt. 1933. Berlin-Dahlem, Jena.) F e a n k .

A. V- Knaek, Chronische, medizinale Silbervergiftung (Argyrie). Chroń. Yergiftung 
bei 2 alteren Personen durch Ag-Praparate, die zur Heilung von Magenleiden yerordnet 
worden waren. Charakter. Vcrfiirbungen des Gęsichts; Herzstorungen. (Sammlg. v. 
Vergiftungsfallen Abt. A. 4. 15— 16. Jan . 1933. Hamburg-Barmbeck, Allgem. 
Krankenh.) F r a n k .

Frei, Technische Erlauterungen zur Kohlenoxydvergiftung. Die Zus. des heutigen 
Stadtgases; die Ursaehcn der CO-Bldg. bei hauslichen Gasfeuern u. VerhiitungsmaB- 
regeln gegen CO-Vergiftungen werden geschildert. (Med. W elt 7. 860—62. 17/6. 1933. 
Hamburg.) F e a n k .

S. C. Diekinson, JDie Behandlung von Ohnmacht, die durch Kohlenoxyd oder Cyan- 
verbindungen verursacht wurde, durch kunstliche Atmung und Methylenblau. Eigg. der 
Gifte, Vergiftungserscheinungen, Behandlung, Ergebnisse bei Anwendung von Methylen
blau. (Arner. Gas J . 139. Nr. 3. 22—25. Sept. 1933.) S c h u s t e e .

Rudolf Kraul, Kaliumsilbercyanid-(Acykal-) Yergiftung. (Selbstmord oder Mordl) 
Tod einer 28-jahr. F rau durch Einnahme von Acykal, KCN-AgCN, einem zu Spiilungen 
verordneten Ag-Praparat. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. A. 4. 11—14. Jan. 1933. 
Hamburg, Chem. Staatsinstit.) _ ^ R^NK-

J. Becker, Resorcinsalbe verursacht todliclie Vergiftung bei einem Saugling. Todlichc 
Yergiftung bei einem Saugling durch eine 2%  Resorcin enthaltende Zinkpaste, dic teils 
durch die H au t resorbiert, teils vom Kinde durch Ablecken der Finger per os zugefiihrt 
worden war. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 4. 7—8. Jan. 1933. Bonn, Lmv., 
Kanderklin.) _

Erika Rosenthal-Deussen, Vermutliche Acroleinrergiftungen. (Benifliche, M- 
Icrankungen). 2 Vergiftungsfalle, entstanden beim Abbrennen von mit Leinólfrrms 
gestrichenen Kesselteilen. Krankheitserscheinungen der Atmungsorgane, Lungen- 
entziindung. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. A. 4. 143—44. Juli 1933. Magde
burg.) F r a n k .
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Heinrich Muller, Ohronische Sidolvergiftung (Mordtersuch). Mordvers. an einer 
27jahr. Frau m it Sidol, einer fl., stark m it S i02-lialtiger Kreide gefiillten, alkal. Seife. 
Ausgang in Heilung. (Sammlg. y. Vergiftungsfiillen Abt. A. 4. 139—42. Juli 1933. 
Miinchen.) . F r a n k .

Otto StrauB, Ober Krebs und seinen Zusammenhang m it der Ernalirung. tjber- 
sichtsreferat. (Med. Klinik 29. 1053—56. 28/7.1933. Berlin-Obersohóneweide, Kónigin 
Elisabeth-Hospital.) F r a n k .

Otto StrauB, Uber Krebs und seinen Zusammenhang mit der Erniilirung. (Vgl. 
vorst. Ref.) Sammelreferat. Da die Ursache des Krebses bis lieute nicht bekannt ist, 
kann von einer Krebsvcrhutung nur bei den durch gewerbliche Einflusse verursachten 
Carcinomen gesprochen werden. (Med. Klinik 29. 1087—90. 4/8. 1933. Berlin.) F r a n k .

W. P. Jorissen und A. H. Belinfante, Uber die induzierte Oxydation von Milcli- 
sdure und das Carcinomproblem. I I . (I. ygl. C. 1931. II. 594.) Eine Lsg. yon Ascorbin- 
saure nim m t leicht 0 2 aus Luft auf, der dabei aktiyiert wird u. nach Verss. sehr deut- 
liehe induzierte Oxydation von Milchsaure bewirkt. Hinweis auf den Zusammenhang 
mit dem Carcinomproblem u. die Vermutung von D h a r  (C. 1926. I. 1441), dal3 Krebs 
eine Folgę von Vitaminmangel sei. (Chem. Weekbl. 30. 618—19. 23/9. 1933. Leiden, 
Uniy.) G r o s z f e l d .

M. J. Shear, Die Rolle des Natriums, Kaliums, Calciums und Magnesiums beim 
Krebs. E in  Oberblick. K rit. Literaturreferat. (Amer. J . Cancer 18. 924— 1024. Aug. 
1933. Boston, H arvard Med. School.) K r e b s .

H. G. Crabtree und W. Cramer, Die Wirkung von Radium a u f Krebszellen.
I. Wirkurigen von Blausdure, Jodessigsdure und Natriumfluorid au f den Stoffwechsel
■und die Ubertragbarkeit von Krebszellen. Die Bedingungen der Hemmung des Stoff- 
wechsels yon Krebszellen durch HCN, Jodessigsaure u. N aF werden genauer unter- 
sucht. Die Hemmungen sind innerhalb der ersten Versuehsstunde reyersibel. Es be- 
steht ein Parallelismus zwischen der Reyersibilitat der Stoffwechselhemmung u. der 
(Jberpflanzbarkeit des Gewebes nach Vergiftung. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. B. 
113. 226—38. 1/7. 1933. London, Imper. Cancer Res. Fund.) K r e b s .

H. G. Crabtree und W. Cramer, Die Wirkung von Radium auf Krebszellen.
II. Einige Faktoren, die die Empfdnglichkeit der Krebszellen fiir  Radium bestimmen.
MaBnahmen, die die Atmung der Krebszellen schadigcn (HCN, Erstickung, Abkiihlung), 
erhohen die Empfindlichkeit gegeniiber Radium, wahrend garungsscliadigende MaB
nahmen ohne EinfluB sind. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. B. 113. 238—50. 1/7. 1933. 
London, Im p. Cancer Res. Fund.) K r e b s .

Anna Goldfeder, Uber den Einflufi der acidolischwirkenden chemischen Praparate 
auf das Wachstum bzw. Verscliwinden der Iransplantablen Tiertumore. Bei Behandlung 
von tumorkranken R atten  u. Mausen m it gleichzeitigen Einspritzungen von Monojod- 
essigsaure, NHjCl u. CaCl2 bildeten sich in  etwa einem Viertel der Falle die Tu- 
moren yóllig zuriiclc, besonders wenn die Behandlung begonnen wurde, solange der 
Tumor klein war. (Z. Krebsforschg. 39. 421—35. 12/9. 1933. New York, Lenox Hill 
Hosp.) K r e b s .

F. Pharmazie. Desinfektion.
H. Will, Ober den atherischen Olgehalt der 1933er Kamille. Die untersuchten 

Muster deutscher Herkunft lieferten fast durchweg rein blaues 01 von n. Geruch, 
Ol-Geh. der Drogo 0,59—1,05%, jugoslay. u. ungar. Kamillen lieferten Ole von teils 
sehwachem Neben-, teOs unangenehmem, nur in einem Falle n. Geruch u. in J/2 der 
Falle yon griinstichiger Farbę. Ol-Geh. dieser Provenienzen 0,39—0,56%. — Die 
Beobachtungen von G s t i r n e r  bzgl. des D.A.B. 6-Verf. zur Best. des ather. Oles 
(C. 1933. II. 2866) wurden bestatigt (ygl. C. 1932. H . 99). (Standesztg. dtsch. Apotheker, 
Apotheker-Ztg. 48. 1134. 30/9. 1933. Berlin, Hageda.) D e g n e r .

K alervo K illinen , Ober den Wert der finnischen Dryopteris F ilix  mas- und 
Dryopłeris spinulosa-Exlrakte. Yf. hat die Differenzcn festgestellt, die sich bei der Best. 
des Filicingeh. in fiZia-estrakten, aus im Bruch grunen Rhizomteilen, die einerseits 
nach der finn. Pharmakopoe (I), andererseits nach dem D. A. B. 6 (II) hergestellt 
wurden, bei Anwendung der Vorschriften der betreffenden Pharmakopoe ergeben. — 
Bei Extrakten von Dryopteris F ilix  mas wurden Differenzen von 0,052—0,330°/o (II) 
u. 0,043—0,467% (I), bei Extrakten von Dryopteris spinulosa yon 0,043—0,257% (H) 
u. 0,242—0,625% (I) gefunden. — Der Rohfilicingeh. betrug bei F ilix  ?nas-Extrakten



3454 F . P h a r m a z ie . D e s in f e k t io n . 1933. n .

nach II 23,030—26,030°/o u. bei iS'j)mwfosa-Extrakten 30,768—46,491°/0. — Ein Ver- 
gleieh eines Extraktes aus im Bruch griinen Rhizomteilen (A) m it einem Extrakt aus 
braunen Rhizomteilen (B) ergab Extraktausbeuten von 10,22% (A) u. 7,48°/c (B) 
u. einen Rohfilicingeh. von 35,091% (A) u. 50,091% (B), bestimmt nach D. A. B. 6. 
Der hohe Rohfilicingeh. yon A ist yermutlich auf eine ungeniigende Abtrennung der 
braunen Teile der Drogo von den griinen zuriickzufiihren, in den 50,091% „ Rohfilicin“ 
von B sind wahrscheinlich harzartige saure Stoffe entlmlten. — Der Rohfilicingeh. 
der griinen Rhizomtoile nimmt beim Lagern infolge der Zers. der Filixstoffe scheinbar 
zu. — Die Verss. haben ferner ergeben, daB die Bereitungsweise der Extrakte nach 
dem D. A. B. 6 oder nach der finn. Pharmakopoe keine beachtenswerten Unterschiede 
im naehweisbaren Rohfilicingeh. bedingt u. daB die Diffcrenz zwischen den nach der 
einen u. der anderen Methode bestimmten Rohfilicingehh. nur 1,2—1,4% betragt. — 
Die Forderung der finn. Pharmakopoe von mindestens 28%  Rohfilicin fur Filix mas- 
E x trak te ist nach dem Vf. ais zu hoch anzusehen. — Bei Dryopteris sj)MiwZo5a-Extrakten 
liegen die Verhaltnisso iihnlich. (Finlands Apotekarefórenings Tidskr. 1932. No. 8—9. 
149—58. Sep.) _ _ E llm e k .

Pedro J . Preioni und F. Pablo Rey, Tannirihaltige Drogen. Besprechung von 
tanninhaltigen Drogen (Flos Rosao rubrae, Gallae Halepensis, Cortex et Folium Hama- 
melidis, Folium Juglandis) an H and der L iteratur. (Rev. Centro Estudiantes Farmac. 
Bioąuim. 23. 22—30. Ju n i/Ju li 1933. Buenos Aires, Escuela de Farmacia.) H a l l s t .

Thomas Mc Lachlan, Fleisch- und Malzweine. Kurze Beschreibung ihrer Zus. 
u. Horst. (Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J. 4. 271—72. 
Sept. 1933.) Gr o sz fe l d .

Henry George Rees, Uber das Vorkommen von Eisen und Kupfer in Leber und 
Lebereztrakten. Frische Ochsenleber enthielt an Fe 80, an Cu 24 mg/kg. Beim Ausziehen 
m it W. bei 50° wurden nahezu 31,5 mg/kg F e tt u. 1,75 mg Cu ausgezogen. Die Ex- 
traktion des Fe verlauft bei hoher Temp. weniger wirksam ais bei niedrigerer. (Analyst 
58 . 384—87. Juli 1933. London, S. E. 1, Messrs. Oxo Limited.) G r o s z f e ld .

Albert F. O. Germann, Carotin, das neue Arzneimittel. (J. Amer. Inst. 
Homeopathy 26. 641—44. Sept. 1933.) H a rm s.

Roger W. Truesdail und Helen J. Culbertson, Sardinm- und Tlmnfischdl (Tuna 
oil) ais Quellen fiir Vitamin D. Drei rohe Sardinenóle (Sardinia caerulea) zeigten an- 
nahernd gleiehe Vitamin-D-Aktivitat wie Medizinallebertran. Einige Muster des 
,,Tuna“ -Fiseh6les (Neothunnus macropterus) waren in  bezug auf Vitamin-D-Gck. 
entweder gleiehwertig oder nur wenig unterlegen dem Sardinenól. (Ind. Engng. Chem. 
25 . 563— 64. 1933. Los Angeles.) S c i io n f e ld .

E. J. Sheehy, Einfluft der Lagerungsbedingungen au f die Vitamin D-Akluilat und 
andere Eigenschaflen des Dorschleberlrans. E in guter Lebertran yeranderte nicht seine 
Vitam in-D-Aktivitat nach 16-monatelangem Lagern in yollgefiillten Flaschen am 
Lichte, in voll- oder halbgefiillten Metali- oder Holzfiissern, aueh bei Luftzutritt. Mit 
Riicksicht aber auf die Beeintrachtigung des Vitamin-A-Geh. u. der Zunahme der 
freien Fettsauren is t ein Aufbewahren in yollgefiillten Behaltern bei Licht- u. Luft- 
abschluB anzuraten. (Sci. Proc. Roy. Dublin Soc. 20. 463—68. 1933. Dublin, Uniyersity 
College.) S c h o n f e ld .

C. Griebel und F. WeLB, Untersuchungsergebiisse von Eeilmitteln, Geheinmitleln 
und kosmetischen Mitteln. 25. Mitt. (24. ygl. C. 1933. I. 83.) Alexandriner Tee: nach 
A rt von Zigarettentabak geschnittene Sennaschoten. — Arabia: Pfefferminzól, an- 
seheinend Riickstand von der Mentholdarst. — Biokreko (biochem. Blutauffrischungs- 
kur) (A d o l f  K r e l l  u. Co., Leipzig): Milehzueker m it nur 0,06% Mineralstoffgeh. 
s ta tt  Fe, K, Mg, P  (Nervensalze), Na, Cl, Ca, F , Mn, Br, Li, S, Si02, Lactose. — 
Bionorm-Kur (G. W. S c h m it t ,  Berlin-Friedenau): 0,3 g schwere Tabletten aus Milch- 
zucker u. einigen Salzen (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cl, SÓ4, PO,). 'Mineralstoffgeh. 0,77%- 
Deklariert: CaF2, Ca3(P 0 4)„ FePO.„ KC1, K-Phosphat, K„SO.„ Mg-Phosphat, NaCl, 
Na-Phosphat, Na2S 04, S i02, CaS04, K-arsen„ KBr, K J, LiCl, MnS04 in feinster Ver- 
reibung. —  Biosanin (P h a rs i. C e n t r a l e  g . h . b . H., Plauen i. V.): Milchzucker- 
zubereitung m it 0,55%  Mineralstoffen (Cl, SO,„ P 0 4, K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, nicht 
nachweisbar F, Br, Li, SiO,). — Bio-Urstoff ( F r i t z  E i f l e r ,  Zittau i. S.): Milehzueker 
m it 2,4%  Mineralstoffen u. 2,7 X 10~8 (s ta tt 3,6 X 10-7) g R  je Dose yon 40 g.
— Canozyl: Pulyer aus Mg-Acetylosalicylat. — Dassels Salz (W ilh e lm  D asse l, 
Berlin), angeblich „N atr. ehlorat. jodat. arom atuum “ gegen Diabetes: NaCl mit etwas 
Alkalisulfat u. -biearbonat, wenig Al-Verb., Spuren Nitrit, mit Fluorescein gefiirbt.
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J-Verbb. nicht nachweisbar. — Dialol ( N a t u r a l i n e - R e f o r m  G. M. B. H., N iim - 
berg); griitzeartiges, grobes Pulver, hauptsachlich gomalztes Getreide, yerkleistertc 
Starko, Leinsamon u. Johannisbrot, yormutlich auch (geróstete?) Getreidekleie. — 
Dominique Dufours Haar-Regenerator (F. HuBSCHER. Berlin): im Sediment S u. Bis- 
mut. subnitr., in Lsg. Glycorin u. organ. Sauro. Der Verstarkor war alkal. Ag-Lsg. — 
Eleklrol, „durch E lektrizitat prapariortcs W.“ ( E l e c t r o l - V e r t r i e b ,  Berlin): ge- 
wólmliches W. —  Glycomors ( V e g e t a b i l i e n - G .  m. b .  H. Berlin): Birkenblattor, 
gelbe Katzenpfótchcn, Bohnenschalen, Barentraubon-, Iloidelbecr-, Eucalyptusblatter. 
Wenig Jambulsamen u. Sumpfporstbliittor. Fiir Diabetiker. — Hautentferner Pour- 
larnain ( N e b e l  u . C o., Berlin): fluorescein- u. glycerinhaltige 4,8°/0ig. Kalilauge. — 
Ilorasin: Terpentinol m it etwas Salicylsauromethylester. Einroibung gegen Gicht usw.
— Hormasal (A sa l G. M. B. H., Róntgental, K r. Niederbarnim), Starkungsmittel. 
Hormasal A : Milchzucker m it 6,76% Mineralstoffen, sehr wenig amorpho EiweiB- 
schollen u. Organpulvorteilchon. J  in 5 g nicht nachweisbar. Hormasal B: do. m it 
geringen Mongon Trockenhefc. Albuminato, Pepsin u. Pankreasestrakt nicht nach
weisbar. Hormasal C: do., aber 7,18% Mineralstoffo (in allen Fiillen K , Na, Mg, Ca,
Cl, C03, etwas P 0 4. Mg meist ais Mg02), dazu sehr wenig amorphe EiweiBschollen 
u. Organpulverteilchen. Lecithin nicht nachweisbar. — Jacobi’s Prdparat „Rheuma- 
logen" (Dr. med.“ G. WiTTKOWSKY, Berlin): m it Benzoesśiure konservierto Abkochung 
von Rhabarber u. Aloe. — Jod-Bonbon W eltmarke Lebensjod (P h a r m . A b t . T e m p o - 
F a b r ik a t e , Berlin-Treptow): je %  g sohwere Bonbons m it 0,44 mg K J .  — Kalbin 
(K a r l  J a h n , Griinau bei Berlin) gegen ansteckenden Scheidenkatarrh der Binder: 
CuS04, A12(S04)3, rotor Bolus m it goringon Mengon Pb-Salz, M n02 u. Eichenrinden- 
pulver. — Kleinol Henna Shampoo Simplex ( K le in o l ,  Berlin-Neukolln) (Haarfiirbo- 
mittel), enthielt p-Toluylendiamin u. p-Amidophenylamin (? Die Red.), kein p-Phonylen- 
diamin. —  Kola-Mehl (Pharm . L a b o r . L o th a r  K u b l e r , Freiburg i. B r.) : reines Kola- 
pulyer. —  Ligaform, von der L ig a  f u r  M u t t e r s c h u t z  ompfohlenes Antikonzipiens: 
gallertiger Pflanzensclileim (Traganth ?) m it Chininsulfat, B(OH)3, Al-Verb. u. fliieh- 
tiger Saure. — Massier-Praparat „Magnet11 (P e k a l-L a b o r .,  Berlin) gegen zahlreiehe 
Krankheiten: F ett, Kantharidenpulver, Enzianwurzelpulyor, Bittermandelólparfiim.
— Dr. Maurers Bonbons (H e i n r i c h  E b e r s o h n , Berlin) enthielten Blasentangpulyer.
— Naturaline Lebensfluid (Japanol) (NATURALINE-REFORM G. M. B. H., Niirnberg). 
Mentholarme Anteilo des japan. Pfefferminzóles. — Dr. Neuhausser Radium-Trink- 
slein (D. M ax N e u h a u s s e r ,  Leipzig) „ m it gar. 10 000 M. E .“ : tagliehe Leistung 
38 Mache-Einheiten (16 qcm groBe, 4 mm dicke Platto aus tonartigor M.). — Physio- 
logische N-Salze (Dr. A. E b e l ,  Wiesbaden) gegenDiabetes: K, Na, NH4, Ca, S 04, Cl, P 0 4- 
NH4C1 u. Ca3(P 0 4)2 nur in geringen Mongon. Ameisen- u. salpetrige Saure nicht nach
weisbar. —  Radikal-ScMlkur (N e b e l u . Co., Borlin), Hiihneraugenmittel: Anreibung 
von krystallisierter Salicylsauro m it Vaseline. — Radium-Fichtennadel-Seesool-Bad 
(Dr. M ax N e u h a u s s e r ,  Leipzig): 6,96%ig. Salz- (meist NaCl) Lsg. m it Teerfarbstoff 
intensiy griin gefiirbt u. mit Fichtennadelól aromatisiert. Je  Flasche 4828 Eman s ta tt  
garantiert 10 000. —  Raspusan-Tabletten (D e u ts c h e  M e d ic in a l - K r a u te r  G. m. 
b. H. Berlin): jo 1 g, aus Milchzucker, Talkum, etwas Weizenstarko u. Cacao, ferner 
Yohimbin, Lecithin, Sellerie- u. móglicherweise Muira-puama-Auszug. — Rico-Krauter- 
Fluid (F id e s  G. M. B. H., Panków): m it Fluorescein gefarbtes Liniment aus Soifen- 
lsg., ath. Kiefernadelól u. NH3-F1. — Rico-Lungensaft (Herst. dors.): zuckergesiiBter 
Auszug aus Pflanzonteilen (Pfofforminz u. a. aromat. Drogen). — Sallrat Rodell (Com- 
f a n i a  C o n t in e n t a l  S a l t r a t e s  S u p p ly  bzw. A p o th e k e n -B e d a r f s -C o n to r ,  
Berlin SW 68): Na-Carbonat, -bicarbonat, -borat, -thiosulfat, -forrriiat, wenig K- u. 
Erdalkaligeh. Radioaktivo Stoffe u. aktiyer O nicht nachweisbar (Sauorstoffbad fur 
FuBboschwerden). — M . Seijerts Homoopałh. Complexmittel aus Originaltinkturen 
von Dr. W i l lm a r  S chw abe, Leipzig: m it ca. 7 Teilen W. yerdiinnte homóopath. 
Zubereitungen. — Solantim  (H e rm an n  S y d o w , Borlin): m it physiolog. NaCl-Lsg. 
hergestelltc homoopath. Zubereitung gegen Morpliinismus, Schlaflosigkeit usw., an- 
geblich Chamomilla, Coffea, Arnica u. Ephedra enthaltend. — Suan: yerd. Knoblaucli- 
saft m it 4,7%  Extraktivstoffen. Benzoosamezusatz. — Trainers Augenwasser 
(R ic h a rd  H o fm an n , Dresden-A.): wenig A. enthaltendes, griin gefarbtes Destillat 
aus aromat. Pflanzonteilen, besonders Fenchel. ■— ,,Uco B om “ Radium-Trinkkur 
lieferte taglich 2652 Macho-Einheiten s ta tt 5000 (Glas von 94 ccm Inhalt, enthaltend 
Metallkapsel m it radioaktiver Substanz). — Venus, verstarkt B  ( W a l t e r  K o lb e
G. M. B. H., Stettin): Creme m it W ismutsubnitrat u. ca. 2%  weiBem Hg-Pracipitat,
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gegen Sommersprossen usw . — Vero Schulz (A. M u l l e r  u . Comi>. G. m. b . H ., 
Fichtenau bei Berlin): 2 g sehwere Pessaro aus Caoaobutter m it Ckininsulfat u. B(OH)3.
— Widcfs Horma-gan (B. S c h u b e r t , Berlin-Neukolln): KolapuIvor. (Apotheker-Ztg. 48. 
517—-18. 29/4. 1933. Berlin, PreuB. Landesanst. f. Lebensmittel-, Arznoimittel- u. 
gerichtl. Chemie.) H a r m s .

A/S Apothekernes Laboratorium for Spesialpreparater, Skoyen, Acetylsalicyl- 
siiureprdparat. Zur Stabilisierung verwendet m an einon geringen Zusatz von bas. 
Bi-Salicylat. (N. P. 51 310 vom 27/3. 1931, ausg. 25/7. 1932.) D r e w s .

„Chinoin“ Fabrik Chemisch-Pharmazeutiseher Produkte A.-G. (Dr. Kereszty 
& Dr. Wolf) und Emil Wolf, Budapest, Herslellung eines basisclien Aluminiunisalzes 
der Acetylsalicylsaure. Man versetzt eine Lsg. dea Na-Salzes der Acetylsalicylsaure mit 
einer Lsg. von AlCl3 u. erhalt, gegebenenfalls auf Zusatz von W., eine weiBe Fiillung 
des Al-Salzes der Acetylsalicylsaure von der Formel (CH3-CO2'C0H.,.CO2)2AlOH. Das 
Salz enthalt 6,5—6,6%  Al. Es ist unl. in W., A. u. A u. wird fiir therapeut. Zwecke 
verwendet. (E. P. 383 112 vom 20/1. 1932, ausg. 1/12. 1932. Ungar. Prior. 15/4. 1931.
F. P. 734 754 vom 19/2. 1932, ausg. 28/10. 1932. Ungar. Prior. 15/4. 1931.) Ń o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Schón- 
hofer und Hans Heneeka, Wuppertal-Elberfeld), Darstellung von Hamstoffabkómm- 
lingen der helerocyclischen Jieihe m it ąuatemarem Itingslickstoff, dad. gek., 1. dafi man 
nach an  sieh iiblicken Methoden in  heterocycl. oder aromąt.-heterocycl. Aminoverbb. 
einerseits den oyel. gebundenen N  ąuatcrniir m acht u. andererseits die Aminogroppe 
m ittels des C02- oder Thiokohlensaureesters am idartig m it einer NH2- oder sub- 
stituierton Aminogruppe verknupft; — 4 weitere Anspriiche. — Z. B. wird 6-Amino- 
chinolin (I) in verd., Na-acetathaltiger CH3C 00H  m it C0C12 in den N,N'-Dichinolyl-
6-harnstoff (II) ubergefiihrt, F . nach Reinigung iiber das Dihydrochlorid 260—262°. 
LiiBfc m an auf ihn in Nitrobenzol 2 Moll. TJimethylsulfal (HI) einwirken, so erhalt man 
das ąuatemare Salz (IV) vom F. 235—237° (zers.), das in wenig W. gel., mit alkoh. 
HC1 versetzt u. m it A. oder PAe. gefallt, das Bischlormethylat von II liefert, F. 260°,
11. in W. F allt man das Methylsulfat m it Na J , so erhalt man das Dijodmethylal von II,
F . 255—257°. — Aus 5-Aminocliinolin (V) u. C0C12 wird der N,N'-Dichinolyl-S-ham- 
stoff erhalten, hieraus m it HI eine Verb. vom F. 217°, — aus 7-Aminochinolin (VI) 
der N ,N ' -Dichinolyl-7-harnstoff, F . 282°, hieraus m it III eine Verb. vom F. 228°, — 
aus 3-Aminochinaldin (VII) der Harnstoff vom F. 276° u. sein guałemdres Salz vom
F . 193°. — N itriert man IV u. fallt m it NaCl oder HC1, so erhalt man das Bischlor
methylat des N,N'-Di-5-nilrochinolyl-6-harnsloffes, F. 242°. — Setzt man n  in Nitro- 
benzol nur m it 1 Mol. III um, so entsteht N-(Chinolyl-6)-N '-(methylchinoliniurmnethyl- 
sulfat-6)-harnstoff, F. 168°, aus wss. Lsg. m it NaCl ais Chlormelhylat fallbar. — Ebenso 
laBt sieh 6-Methylaminochinolin umsetzen. — Aus 5-Amino-6-methoxychinolin erhalt 
man das Methylsulfat des 6-Metlioxy-5-chinolylhamstoffes, F. 192°; die entsprechende 
Verb. aus 6-Amino-8-methoxychinolin h a t F . 194°. — 3-Aminocarbolidin (F. 276—277°, 
vgl. D. R. P . 547985; C. 1932. I. 3894) liefert das Methylsulfat des entsprechenden 
Harnstoffes vom F. 211°. — Setzt m an 6-Amino-S-methylchinolin in Aceton bei Ggw. 
yon K 2C03 m it Thiophosgen um, so erhalt man den N,N'-Bis-(S-methyl-0-chinolyl)- 
thioharnstoff, F . 196°, das Methylsulfat ist sehr hygroskop., ebenso das hieraus erhalt- 
liche Bischlormethylat vom F . 100—105° (zers.). — Aus I  u. CSC12 wird der N,N'-Di- 
chinolyl-6-thiohamstoff, F . 199°, F . des Bischlormetliylates 237° (zers.), — aus V der 
Thioharnstoff vora F. 178°, F . des hygroskop. Bischlormelhylates ~150°, — aus VI 
der Thioharnstoff vom F. 179— 180° (zers.), F . des Methylsulfats 160° (zers.), — aus 
VII der Thioharnstoff vom F. 208°, F . des Bischlormelhylats 205— 206° (zers.), erhalten.
•—- LaBt m an auf das Hydrochlorid von I  in W. KSCN einwirken, so entsteht der
6-Chinolylthiohamstoff, F. 218°, der m it H I  in  Nitrobenzol bei W.-Badtemp. 
das gualernare Salz vom F. 208— 209° liefert, hieraus m it NaCl das Chlorid vom F. 234°.
—  Aus 4-Aminopyridin u. Plienolcarbonat erhalt man bei 180—200° den Di-4-pyridyl- 
harnstoff, F . 208°, hieraus m it n i  ein ąuaternares Salz vom F. 191°, aus diesem durch 
Einw. von HNOa (D. 1,5) bei 50—60° in  Ggw. yon konz. H 2SO., u. nachheriges Fallen 
m it NaCl eine Nitroverb., 11. in W. — Aus Chinolin-6-carbonsaureazid (VIII) (F. 88°) 
in  Bzl. u. 6-Methoxy-8-aminochinolin entsteht N-(Chinolyl-6)-N'-(6-meihoxychinolyl-8)- 
harnstoff, F. 229°, hieraus m it 1 Mol. n i  eine Verb. vom F. 239°. Ebenso kann man 
das Azid m it l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino-5-pyrazolon zu einem unsymm. Harnstoff 
vom F. 242—243° (hieraus m it 2 Moll. IH  eine Verb. vom F. 217°), — mit N-Methyl-
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1,2,3,4-tetrahydro-G-aminochinolin zu einem unsymm. H am stoff vom F. 227° (hieraus 
mit 2 Moll. III eine Verb. vom F. 206— 207°), m it 6-(m-Amino-p-iohtylaniino)-chinoli» 
zu dem Harnstoff vom F. 245° (liieraus m it 2 Moll. III eine Varb. vom F. 224°), — 
mit 3-Didthylaminodthoxyanilin zu dem H am stoff vom F. 193° (hieraus m it 2 Moll. III 
eine sirupartige Verb.), — m it 6-(p-Aminophenoxy)-chinolin zu dem H am stoff vom 
P. 209° (hieraus m it 2 Moll. III eine Verb. vom F. 242°), — m it Methyldidthylamino- 
athylamin zu einem sirupartigen Hamstoff, — m it l,2,3,4-Tetrahydro-6-aminochinolin 
zu einem H am stoff (Ilydrochlwid wl., Base hieraus sintert bei 90°, F . etwa 1G0°, 
hieraus m it 2 Moll. III eine Verb. vom F. 187°), —- m it 4-Amino-3',5'-dimethyldiphenyl- 
dther zu einem Harnstoff vom F. 198° (Methylsulfat F . 234°), — m it 5-Aminoisochinolin 
zu einom Ham stoff (hieraus m it 2 Moll. III eine Verb. vom F. 221—222°), — m it VI 
zu einem Harnstoff vom F. 229° (guatemdres Salz F . 238°), — m it 5-Chlor-8-amino - 
isochinolin zu einem H am stoff vom F. 234° (Methylsulfat F. 227°) umsetzen. — Aus 
Chinolin-7-carbonsaureazid (F. 109—-110°) erha.lt man m it l-p-Athoxyphenyl-5-amino- 
benzimidazol einen unsymm. Harnstoff vom F. 248° (hieraus m it 2 Moll. III eine Verb. 
vom F. 241°), — aus Chimldin-6-carbonsaureazid (F. 108°) u. Piperidin einen H a m 
stoff vom F. 160° (hieraus m it 1 Mol. III eine Verb. vom F. 181°). Mit m-Nitro-p-toluyl- 
sdureazid liefert I einen Hamstoff vom F. 250—252°, der m it 1 Mol. III eine Verb. 
vom F. 226° bildet. Durch Bed. m it Fe u. HC1 erhiilt man hieraus das N-(Methyl- 
chinolylmmmethylsulfat-G)-N'-(3-amino-4-toluyl-l)-harnstoffhydrochlorid, F . 268—270°.— 
Aus p-Dimethylaminobenzoesdureazid u. I wird ein H am stoff vom F. 220° erhalten, 
der naeh Rk. m it III u. Fallen des Prod. m it NaCl den N-(Methylchinolyliumchlorid-G)- 
N'-(4-trirnethylphenylamrno7iiumchlorid-l)-hamstoff liefert, F . 190°. — LaBt man N aN 02 
auf Mcthylchinoliniumchlorid-G-carbonsdurehydrazidhydrochlorid (F. 235°) wirken u. 
kocht naeh Abstumpfen der Lsg. m it Na-Acetat bis zur Beendigung der N2-Entw., 
so kann man durch Zugabe von N a J  das II entspreehende Dijodmethylat fallen. — Di- 
cyandiamid liefert bei Rk. m it (i-Aminomcthylchinoliniumchloridliydrocklorid das G-Bi- 
gwnylmetliylchinoliniumchloridhydrochlorid, F. 245°, das bei Einw. von konz. H 2S 0 4 
bei Zimmertemp., Verdunnen m it Eis u. Zugabe yon alkoh. HC1 u. Fallen m it A. das
6-Chianylcarbam.inoniethylchinoliniumchloridsulfat, F. 150— 152° liefert. — Aus VIII 
u. Chinolin-6-carbonstiurehydrazid (F. 188°) in Nitrobenzol (6 Stdn., 90°) wird 6-Chinolin- 
carbonyl-G'-chinolylsemicarbazid erhalten, F. 230°. Hieraus m it 2 Moll. III u. Um- 
setzung des Prod. m it alkoh. HC1 ein Bischlormethylat, F . 252°. — Die Verbb. sind 
gegen Blutparasiten wirksam. (D. R. P. 583 207 KI. 12p rom  19/8. 1931, ausg. 
30/8. 1933. E. P. 390 831 vom 3/9. 1931, ausg. 11/5. 1933.) A l t p e t e r .

Vitam Fabrik biologischer Praparate G. m. b. H. und Kurt Hembd, Hameln, 
Bestrahlung zdher oder dickfiiissiger Extrakte tierischer oder pflanzlicher H erhm ft, gemaC
D. R. P. 568900, 1. dad. gek., daB der E x trak t in feiner Verteilung u. Mischung m it 
Gasen an Stelle yon ultrayioletten Strahlen der Einw. von Corpuscularstrahlen oder 
irgendeiner kurzwelligen Strahlung ausgesetzt wird. — 2. Verf. naeh Anspruch 1, dad. 
gek., daB ais Corpuscularstrahlung die bei dem Zerfall von radioakt. Elementen ent- 
stehende a- u. /3-Strahlung oder Kathodenstrahlung oder auf lichtelektr. Wege erzeugte 
Elektronen oder Kanalstrahlen verwendet werden. — 3. Verf. naeh Anspruch 1 , dad. 
gek., daB ais auBerst kurzwellige Strahlung die beim Zerfall von radioakt. Elementen 
entstehende y-Strahlung oder Rontgenstrahlen yerwendet werden. — 4. Verf. naeh 
Anspriichen 1—3, dad. gek., daB die neben der erwunschten Strahlung entstehenden 
anderen Strahlenarten durch geeignete Filter abgehalten werden, wodurch es z. B. 
moglieh ist, monoehromat. U ltrayiolettlieht oder monoehromat. Rontgenstrahlung 
zum Zweeke der Aktiyierung zu yerwenden. — 5. Verf. naeh Anspriichen 1—4, dad. 
gek., daB an Stelle von Proyitamin enthaltenden Lsgg. solche Lsgg. yerwendet werden, 
die Zellbestandteile, vor allem Lipoide, Sterine, Aminokorper, gegebenenfalls auch 
verkettet mit Mineralstoffen, enthaltcn. — 6. Verf. naeh Anspriichen 1—5, dad. gek., 
daB zur Unterstutzung der Strahlenwrkg. der zu bestrahlenden FI. ein geeigneter Akti- 
vator, z. B. kolloidale Metalle, Cholin, Fluorescein oder ahnliche Stoffe, zugesetzt 
"ird. (D .R . P. 577170 KI. 30h vom 6/7. 1929, ausg. 10/8. 1933. Zus. zu D. R. P. 
568 900; C. 1933. 11. 1720.) S c h u t z .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Kenneth C. D. Hickman, Rochester, V. St. A., 
Behandlung von Lebertran. Man unterwirft eine dunne Schieht Lebertran einer schnellen 
Erwarmung auf 100—200°, besonders auf uber 160°, unter einem sehr hohen Vakuum u. 
kondensiert die ólige Fraktion. Das Prod. soli bedeutende therapeut. Eigg. besitzen. 
(A. P. 1 925 559 vom 23/12. 1930, ausg. 5/9. 1933.) S c h u t z .
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Salomo Gerhard Tekla Bendien, Zeist, Holland, Enlfemen von Eiweiflstoffen 
aus Fliissigkeiten, z. B . Seren, 1. dad. gek., daB dieselben m it metallsauron Verbb., 
insbesondere Vanadaten bzw. dereń Lsgg., u. m it organ. Siiuren, insbesondere Essig
saure, behandelt werden u. gegebenenfalls von nocli yorhandenen Anteilen an metall- 
sauren Yerbb. befreit werden. — 2. gek. dureli Anwendung von Gemischen bzw. 
Lsgg. von  ̂metallsauron Verbb. u. organ. Siiuren, dereń Wasserstoffionenkonz. 
Ph =  3,3—5,4 betriigt. — 3. dad. gek., daB insbesondere bei Behandlung yon Seren 
auf einen Raumteil der zu behandelnden, m it einem Raumteil destillierten W. ver- 
diinnten FI. 1,1 Baumteile 0,1-n. Lsg. einer metallsauren Verb., vorzugsweise Natrium- 
yanadat, u. 8,9 Raumteilo 0,1 -n. organ. Sauro, yorzugsweiso Essigsaure, verwendet 
werden. — 4. dad. gek., daB dio m it metallsauron Verbb. u. organ. Siiuren yersetzte 
FI. liingere Zeit, z. B. etwa 24 Stdn., bei Raumtemp. stehen gelassen wird u. alsdann 
die Scheidung der fl. von don festen Antoilen yorgenommon wird. An Stelle der Vanadate 
konnen auch Wolframale, Uranate, Chromale Verwendung finden. (D. R. P. 571404 
KI. 30h vom 3/3. 1931, ausg. 4/3. 1933. E. P. 397 515 vom 23/2. 1932, ausg. 21/9. 
1933; D. Prior. 2/3. 1931.) ScilUTZ.

Louis A. Tuvin; Great Neck, V. St. A., Behandlung von unloslichen oder łeilweise 
loslichen Stoffen, z. B . Psylliumsamen, fiir  inneren Oebraucli. Man umhiillt die 
Samen o. dgl. von Psyllium  m it einer oder mehreren Schiehten eines hygroskop. Stoffes, 
z. B. Oummi oder Zucker, um boi Ggw. von Feuchtigkeit die Bldg. einer geleeartigen M. 
zu ermoglichen. (E. P. 396 594 vom 18/11. 1932, ausg. 31/8. 1933.) S ch u t z .

G. Analyse. Laboratorium.
Gustav Ljunggren, E in  neuer Typus einer Mefispritze fiir  analytische Zwecke. 

Beschreibung u. Abbildung einer automat. MeBpipette zum sclmellen u. genauen Ab- 
messen geringer Fl.-Voll. Sie eignet sich fiir Serienbestst., fiir leicht fliichtige Fil., 
ais Sioherhcitspipettc fiir giftige Substanzen, zum Fullen von Ampullen u. a. Mit einer 
unbedeutenden Verandorung kann sie ais Biiretto venvandt werden, wobei keine Riick- 
sichtnahme auf NacliflieBen u. keine Meniskenablesung erforderlich ist. Sic ist eine 
Verbesserung der von K r o g h  u . K k y s  (C. 1931. II. 3362) beschriebenen MeBspritze. 
(Z. analyt. Chem. 94. 240—47. 26/9. 1933. Lund, Medizin.-chem. Institut.) E ck stk in .

C. N. Hinshelwood, R. Robinson und H. W. Thompson, Phosphorpentoxyd ais 
Trocknungsmittel. Vff. weisen die Angriffe von B o n e  u . B a k e r  (C. 1933. II. 1721) 
u. a., dio Vorwendung von ungereinigten Gasen u. Trocknungsmitteln betreffend, 
zuriick. ( J .  Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 307—08. 7/4. 1933. Oxford.) J uza.

Frank Dickens und Guy Drummond Greville, E in  vohmkonstanles Liffereniial- 
manometer. Beschreibung eines Differentialmanometers fiir Stoffwechsehnessungen 
nach W a r b u r g , dessen Schenkel gegeneinander beweghch sind. Dadurch kann das 
Vol. der Vers.-GefaBe konstant gehalten werden, was die Bereclmung des Gaswechsels 
yereinfacht. (Biochemieal J . 27. 213—19. 1933. London, Courtauld Inst. of Bio- 
chem.) K r e b s .

W. George Parks, Verslellburer Temperalurregler. (Ind. Engng. Chem., Analyt. 
Edit. 5. 357. 15/9. 1933. New York, Columbia Univ.) E c k s t e in .

Thomas R. Liston u n d  W illiam M. Dehn, E in  abgednderter Soxhletapjmrat. 
( In d . E n g n g . C hem ., A n a ly t. E d it .  5 . 3 0 6 .1 5 /9 . 1933. S e a ttle , W ash ., U niv .) E c k s te in .

L. L. English, Umlaufvorrichłung fiir  Eistoasser. Vorr. zur kontinuierlichen 
Yerwendung von Eiswasser ais Kiililfl. bei der Dest. niedrig sd. organ. Stoffe. (Ind. 
Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 351. 15/9.1933. Spring Hall, Ala., Polytechn. 
Inst.) E c k s t e in .

Harold Raistriek und George Smith, E in  Vakuumtrockenapparat fiir Labora- 
toriumsgebrauch. Beschreibung eines App., in dem bei Raumtemp. 372—4 1 W. pro 
Stde. abgedampft werden konnen. (Biochemieal J. 27. 96—98. 1933. London, School of 
Hyg. and Trop. Med.) K r e b s .

Robert D. Butler, Immersionsfliissigkciten mit mittlerei- Lichtb-echung (1,450 bis
1,630). Eine ideale Mischungsreihe fiir Immersionsfll. zur Best. der Lichtbrechung 
von 1,450—1,630 bildet das System a-Monochlornaphthalin u. eine hochsd. IMol- 
fraktion. Letztere wurdo durch wiederholte Dest. von Erdól bei einem Kp. von 220 
bis 236° erhalten u. zeigte die Lichtbrechung no =  1,4500 ±  0,0001 bei 22°. Diese 
beiden Prodd. geben beim Mischen Fil., deren Brechungsexponenten eine lineare Ab- 
hangigkeit yom Mischungsyerhiiltnis aufweisen. Ebenso sind der Temp.-Koeff. u.
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die Dispersion linear von dem Brechungsexponenten abhangig. Beide Fil. sind prakt. 
unbegrenzt haltbar. (Amer. Mineralogist 18. 386—401. Sept. 1933.) E n s z l i n .

O. S. Duffendack, R. A. Wolfe und R. W. Smith, Die quantitalive Analyse. mit 
spekłroskopischen Mełhoden. Durch Benutzung von Methoden, wie sie schon friiher 
zur Messung yon Intensitaten von Spektrallinien angewandt worden sind, ist es Vff. 
gclungen, eine w'eitere Verbesserung der Genauigkeit in der quantitativen Spektral- 
analyse zu erzielen. Zur Analyse werden eine oder mehrere fiir das Element charakterist. 
Spektrallinien herausgenommen, die móglichst wenig von anderen Linien anderer 
auSerdem in der zu untersuchenden Lcgierung oder Misehung yorhandener Elemente 
beeinfluBt werden. Mit Hilfe der photograph. Photometrie werden dann die In ten
sitaten der Linien einer Standardlegierung, -Lsg. oder -Misehung m it denen des zu 
untersuchenden Materials yergliehen. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 226—29. 
15/7. 1933. Ann Arbor, Mich., Univ. of Michigan.) WOEOKEL.

Robert C. Lee, Die Vencc.nd.ung einer Pumpe zur Probenahme von Gasen. (Ind. 
Engng. C hem ., Analyt. Edit. 5. 354—56. 15/9. 1933. Boston, Mass., Ca r n e g ie  
Institution.) ECKSTEIN.

J. Lindner, Gasometer mil gleichbleibendem Druck. Der Gasometer besteht aus
2 genau ubereinander angeordneten 10 L-Tubusflaschen, dereń obere nach A rt der 
MARIOTTEschen Flasche wirkt. In  die untere tr i t t  die FI. durch eine schrag bis in den 
Tubus hinaufgefiihrtc Róhre ein. Der bestandige Druck ist bestimmt durch den Hohen- 
abstand zwisehen der unteren Offnung dor Zulaufrohre in der oberen Flasche u. der 
Abtropfóffnung der unteren schriig aufsteigenden Róhre. Die genaue Wirkungsweisc ist 
aus der beigegebenen Abbildung zu crsehen. (Mikrochemie 13 [N. F. 7]. 313—16. 
1933. Innsbruck.) E c k s t e i n .

Josue Gollan, Gasmeftbiiretle. Ein kalibriertes GasmeCrohr ist m it einem parallelen 
Rohr yerbunden, an das in Hóhe der Nullmarke ein t)berlaufrohr angesetzt ist. Die 
drei Rohre werden m it Hilfe eines NiveaugefaBes m it W. oder Hg gefiillt. Dann wird 
der oberhalb des GasmeBrohres ąngebrachte Dreiweghahn gegen die AuBenatmosphare 
geschlossen. Das GasmeBrohr steht nun iiber ein vom Dreiweghahn absteigendes 
Rohr in Verb. m it der Flasche, in der die gasentwickelnden Stoffe durch Sehiitteln 
gemischt u. zur Rk. gebracht werden. Der App. eignet sich besonders zur Best. von 
Harnstoff im  Urin. (Rev. Fac. Quim. ind. agric. 2. Nr. 4. 15S—59. 1932.) R. K. Mu.

Karl Schultze, Die Bestimmung der Luftfeuchtigkeit mit Hilfe von Agar-Agar. 
Vf. konnte zeigen, daB Agar-Agar durch seine Hydrophilio zur Messung der Luft- 
feuchligkeił geeignet ist. In  Bandform in einen Hydrographen eingespannt, ergibt 
es besonders in Gebieten mittlerer u. hoher Feuehtigkeit Ausschliige von einer GróBe, 
die die Apparatur mit Menschenhaar oder Kunstseide erheblich liinter sich lassen. 
(Arch. Hyg. Bakteriol. 111. 57—62. Okt. 1933. Hamburg, Hygien. Staatsinstit.) F k .

M. Kleiber, Beilrag zur Methodik der Gasanalyse fiir Almungsversuche. Felder- 
quellen bei Gasanalyse nach H a l d a n e  beruhen auf den Veranderungen der Gas- 
lóslichkeiten in  KOH bei yerschiedenen Tempp. — es soli deshalb bei jeder Best. 
eine Temp.-Konstanz bis zu 1° gewahrt bleiben — ferner auf der Abgabe yon 0 2 aus 
KOH in die Luftprobe, was nur dadureh vermieden werden kann, daB 2 Apparate, einer 
fiir C02 u. einer fur C02 +  0 2 verwendet werden, die durch autom at. Einrichtungen 
gleiehzeitig beide Bestst. yorzunehmen gestatten. Der 0 2-Best.-Apparat ba t eine 
Vorkehrung, die die Abgabe yon W. aus der MeBpipette in die Pyrogallatlsg. yerhindert, 
wodurcli ein weiterer Fehler ausgeschaltet ist. An wesentlichen Stellen (Besehreibung 
an Hand einer Zeiehnung im Original) ist die Verwendung yon Gummi yermieden 
worden. (J. biol. Chemistry 101. 583—94. Aug. 1933. Davis, Univ. of Calif., Coli. of 
Agricult. Diy. of Anim. Husbandry.) O p p e n h e im e r .

G. Dunkel, Apparal zur Bestimmung von Metlian zur Feststellung von schlagenden 
Wcttern im  Bergwerk. Eine kleine abgesehlossene Menge schlagende W etter ent- 
haltender Luft wird iiber einem elektr. geheizten Pd-Draht yerbrannt. Die entstandenen 
Verbrennungsprodd. C02 u. II20  werden absorbiert u. an einer nach %  Methan geeichten 
Skala dio dadureh hervorgerufene Druckyerminderung abgelesen. Bis 6%  Methan 
lassen sich auf diese Weise quantitativ, iiber 6%  wenigstens qualitativ bestimmen. 
Pd ubertrifft P t ais Verbrennungskatalysator. Die Durchfiihrung der Best. dauert 
nur 65—70 Sek. Der App. selbst ist leichter ais eine elektr. Grubenlampo u. in bezug 
auf Sicherheit dieser gleiehwertig. (Chim. e t Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 413—19. 
1933.) B e n t h i n .

230*
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E lem ente und anorganische Verbindungen.
A. T. Bawden und S. K. Dychę, Die Verwendung von Olycerin in der J odome.trie. 

Zur Vermeidung von J-Verlusten durch Verfluehtigung bei der Einstellung von J-Lsgg. 
oder bei der T itration des freien J  empfehlen Vff. einen Zusatz von etwas Glycerin. 
Die Titration muB elektrometr. ausgefiihrt werden, da der Farbumsćhlag der J-Starke 
durch Glycerin beeinflufit wird. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 347. 15/9. 1933. 
Stockton, Calif., College of tho Pacific.) E c k s t e i n .

Eugen Chirnoaga, Titration von Jod neben Jodid und Jodat. 1 . Titration des 
gesamten J . Durch Zusatz von Na2S 03 zu der J ,  J '  u. J 0 3' enthaltenden Lsg. wird das 
freie J  zu J '  reduziert. Man setzt nur soviel Ńa2S 0 3 hinzu, dafi die Lsg. noch ganz 
selwach gelb gefarbt ist; darauf gibt m an 1 cem Starkelsg. u. einige cem Na-Acetatlsg. 
hinzu u. titriert m it AgN03. Der Endpunkt wird tim so genauer erkannt, je weniger 
freies J  in der Lsg. zuriickgeblieben ist. 2. Das freie J  wird in einem besonderen Teil 
der Lsg. m it Na2S20 3 titriert. Aus der Differenz von 1 . u. 2. erha.lt man den Geh. an 
Jodid. 3. Titration des Jodats. Die m it Na2S20 3 titrierte Lsg. 2. wird mit H ,S04 ver- 
setzt. Das nach der Gleiohung H J 0 3 +  5 H J  =  3 J 2 +  3 H 20  freiwerdende J  wird 
wieder titriert; x/9 der jetzt gefundenen J-Mengo entsprieht dem an J 0 3 gebundenen J. 
4. Vf. stellte ferner fest, daB man das gesamte J  direkt nach V o l h a r d  titrieren kann, 
indem man zur Lsg. A gN03 im tfberschuB zugibt u. diesen m itN H 4CNS zuriicktitriert. 
Dieses Yerf. ist besonders fiir alkoh. J-Lsgg. geeignet. (Z. analyt. Chem. 94. 252—55. 
26/9. 1933. Bukarest, Techn. Hochschule.) " E c k s te in .

Wilhelm Munster, Beitrag zur mikroanalytischen Jodbestimmung und iiber einen 
bewahrten Mikrotrockenapparał. Das Verf. lehnt sich an die von L e i p e r t  (C. 1930.
I. 1188) u. V i e b 5 c k  u. B r e c h e e  (C. 1931. I. 322) angegebenen Methoden an. An 
Stelle des Spiralen- oder Perlenrohrcs benutzt Vf. ein Verbrennungsrohr von 50 cm 
L iingc u. 7— 8 mm licliter Weite. Eine kurz vor dem Ansatz angebrachte Yerengung 
erleichtert die m it Br-Eg. vorzunelimende Oxydation des ausgeschiedenen Jods. 
Analysendauer 1 Stde. Besclireibung eines Mikrotrockenapp., der die Vorziige des 
PEEG Lscben Heizblocks m it der Trockenpistole verbindet. Hiermit komien auch 
hygroskop. Substanzen getrocknet werden. (Mikrochemie 14. [N. F. 8.] 23—26. 1933. 
Munchen, Bayer. Akad. der Wissensch.) E c k s te in .

Aurel J. Velcułescu und Jeaneta Cornea, Erkennung von Jodiden auf mit 
Silbeniitrat imprdgniertem Papier. Auf m it 0,1-mol. AgN03-Lsg. getranktem, trockenem 
Filtrierpapier schlagen Jodide gelbes A gJ nieder, wahrend Bromide u. Chloride weiBe 
Ag-Salze liefern. Die verschiedenen Ag-Salze seheiden sich in verschiedenen Zonen auf 
dem Papier ab. 1 Tropfen =  5 y  J  ist neben viel gróBeren Mengen Br oder Cl zu erkemien. 
Mit AgŃ03 nicht reagiorende Salze oder kleine M.engen freier Saure stóren die Erkennung 
der Jodide nicht. (Z. analyt. Chem. 94. 255—57. 26/9.1933. Bukarest, Univ.) E c k s te in .

A. Friedrich und S. Rapoport, Ober die Vencendung der Bhodizonsdure ais 
Indicator zur mapanalytwclien Bestimmung des Bariums. Die Verwendung von Ba- 
Rhodizonat ais Indicator fiir die Best. des Ba m it S 04"  scheitert daran, daB dns Ba- 
Rhodizonat ais fast unl. Suspensionskoll. vorliegt u. sich daher nur langsam mit der 
S 04-Lsg. um setzt; auBerdem wird es durch das ausfallende BaS04 inaktiviert. Titra- 
tionen in saurer oder neutraler Lsg. fiilirten zu unbefriedigenden Ergebnissen. Durch 
Zusatz von Gelatine zur neutralen Ba-Lsg. erhiilt m an bessere Werte, doch ist genaue 
Obereinstimmung im Farbton der Vergleichs- u. der Pi’obelsg. nicht zu erreiehen. Auch 
eine colorimetr. Best. des Ba ais Ba-Rhodizonat scheitert an der hohen Unbestandig- 
keit der Farbung am Licht. Zusatz von Gelatine oder Starkę andert an diesen Er
gebnissen nichts. (Mikrochemie 14. [N. F. 8]. 41—48. 1933. Wien, Univ.) E c k s te in .

A. S. Komarowsky und I. M. Korenman, Da.s Verhdlten von Zirkonium, 
Thorium und einigen seltenen Erden zu Chinalizarin. Ais Reagens dient eine 0,005°/oig. 
alkoh. Lsg. von Chinalizarin. Zu 2 ccm einer Lsg. von Salzen des Nd, Pr, Ce, La, Zr 
oder Th werden 10 Tropfen des Reagens u. 5—10 Tropfen 2-n. NaOH hinzugefiigt. 
Je  nach der Menge des betreffenden Elementes erscheint eine mehr oder weniger 
intensive Blaufarbung unter allmahlicher Abscbeidung eines blauen Nd. Erfassungs- 
grenzen: Nd 0,5 y  in  1 ccm; P r 1,06 y; Ce 1,13y; La 2 ,0y; Zr 6,3y; Th 6,6 y. Auf 
Mg-freiem Filtrierpapier durch Tiipfeln m it alkal. Chinalizarinlsg. ausgefiihrt, sind die 
Rkk. nicht ganz so empfindlich wie im Reagensrohr. Be u. Big diirfen nicht anwesena 
sein (vgl. F i s c h e r ,  C. 1927 .1. 495). (Z. analyt. Chem. 94. 247—49. 26/9. 1933. Odessa, 
Inst. der seltenen Metalle.) ' E c k s t e i n .
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Franklin G. Hills, Quantitalive Trennung geringer Zinkmengen von eisenreićhen 
Sloffen. Es wird ein Verf. beschrieben, welches es gestattet, bei Anwesenheit gróBerer 
Fe- oder Mn-Mengen Zn besser abzutrennen, ais es m it den bisher bekannten Verff. 
móglich ist. Das Verf. sielit im wesentlichen den Zusatz von N atrium citrat vorm Ein- 
leiten von H 2S zur Fallung des Zn vor. Dieser Zusatz soli die Bldg. irgendweleher 
stórender Ndd. verhindern u. die [H+] zuriickdriingen. Evtl. aueh dann noeh den 
Nd. verunreinigende geringe Mengen Fe u. Mn kónnen in der iibliehen Weise leicht 
entfernt werden. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 201. 15/5. 1933.) WEŃ TRUP.

D. Lombardo, Die titrimetrische Mcmganschnellbeslimmung in  Stahl, Gufieisen 
und Ferrolegierungen nach der Persulfat-Arsenitmethode. Abdnderung des Verfahrens 
nach Smith. Die Genauigkeit der Mn-Best. m it Na-Arsenit oder As20 3 nach vorher- 
gehcnder Oxydation des Mn m it (NH4)2S20 8 wird in Abhangigkeit von der Menge 
des anwesenden Mn, As20 3, Na3AsÓ3, von "der gesamtvorliandenen Fliissigkeitsmenge, 
von der Menge des bei der Oxydation anwesenden AgN03 u. (NH4)2S20 8 sowie von der 
Kochdauer hierbei erórtert. Ferner wurden versehiedene Stahle, GuBeisen, Ferro
legierungen u. Mn-Erze nach dem Verf. untersueht u. die Fehlergrenzen der Best. 
gepriift. Zum SchluB werden Angaben iiber den EinfluB von Cr, Co u. die Mn-Analyse 
in Spezialstahlen gemacht. (Metallurgia ital. 25. 415—28. Juni 1933. Sesto San Gio- 
vanni (Milano), Istitu to  scientifico Tecnico Ernesto Breda.) W e n t r u p .

A. P. Kreschkow und W. K. Iljuchin, Eine gaswlumelrische quanlilative Be- 
stimmungsmethode fiir Bleidiozyd. Nach einem Hinweis auf die yerschiedenen, nicht 
vóllig befriedigenden P b 0 2-Best.-Methoden u. auf die K ritik derselben in der L iteratur 
beschreiben Vff. zwei gasvolumetr. Bestst., von denen jedoch nur eine brauchbare 
Resultate liefert. Die erste beruht auf der Messung des C02, das aus Oxalsaure durch 
Oxydation m it P b 0 2 in H N 03-saurer Lsg. entsteht. Die erhaltenen Werte liegen trotz 
vorheriger Siittigung der benutzten Lsgg. m it C02 zu niedrig, was wahrscheinlich darauf 
zuriickzufiihren ist, daB ein geringer Teil des vierwertigen Pb ais Pb(C20 4)2 gebunden 
wird. Der zweiten Methode liegt die Umsetzung von P b 0 2 m it einer H N 03-sauren 
H20 2-Lsg. zugrunde, wobei der entwickelte 0 2 volumetr. bestimmt wird. Die H N 03- 
saure H 20 2-Lsg. (ein Gemisch von 250 ccm konz. H N 0 3 +  250 ccm dest. W. u. 200 ccm 
5°/0ig: H 20 2 +  300 ccm dest. W.) muB vorher m it 0 2 bei der fiir den Vers. notwendigen 
Temp. gesatt. werden. Das Rk.-GefaB besteht aus einem Kolben, der oben u. seitlich 
eine kugelfórmige Erweiterung aufweist. Die e rs te  dient ais Luftkiikler, die zweite zur 
A ufnahm e der H N 03-sauren H 20 2-Lsg. A uf den Kolben ist ein REITM AIR-Aufsatz, 
aufgeschliffen, der durch einen d ick w an d ig en  G u m m isch lauch  m it  der Hg-gefiillten 
mit einem Dreiwegehahn versehenen MeBbiirette verbunden ist. Die m it einigen Proben 
von Mennige u. P b 0 2 ausgefiihrten Verss. ergaben Werte, die etwas hóher ais die nach ■ 
der Methode des amerikan. Standardbiiros erhaltenen liegen, wobei zu beriicksichtigen 
ist, daB die Standardmethode etwas zu  niedrige W erte ergibt. (Z. analyt. Chem. 93. 
180—88. 1933. Moskau, Chem.-Technolog. Mendelejew-Inst.) W o e c k e l .

M. Le Blanc u n d  E. Eberius, Bemerkungen zu dem Arlikel von A . P . Kreschkow 
und W. K . Iljuchin: Eine gasvolumetrische quantitative Bestimmungsniethode fiir Blei- 
diozyd. (Vgl. yorst. Ref.) Vf. weisen auf ihre Best.-Methode des Oxydationswertes 
von P b0 2 u . Pb30 4 (C. 1932. I I .  3749) hin. Ferner wird die mangelliafte tlberein- 
stimmung der W erte von K r e s c h k o w  u .  I l j u c h i n  m it denen der Vergleiehsmethode 
des Bureau of Standards — die Resultate der genannten Forscher liegen danach bis 
zu 2°/o zu hoch — ais voraussehbar hingestellt, da eine katalyt. Zers. des H 20 2 durch 
Pb02 eintritt. (Z. analyt. Chem. 93. 447. 21/7. 1933. Leipzig, Physikal.-chem. In s t .  
d. U niv.) ‘ W o e c k e l .

A. Macheboeuf, H. Cheftel und J. Blass, Colorimelrische Bestimmung kleiner 
Bleimengm in organischen Substanzen in  Gegenwart von Zinn. Vff. fiihren die Best. 
des Pb in organ. Stoffen, z. B. in Konseryen, die in Weifibleehdosen aufbewahrt waren, 
folgendermaBen aus: 2 g der Probe werden im K jE LD A H L -K olben m it H 2S 04+ H N 0 3 
aufgeschlossen u. die Lsg. zentrifugiert. Die iiber dem Nd. stehende Fl. wird im Zentri- 
fugierrohr m it 0,2 g feingepulvertem CaSOj u. 10 ccm A.-H2S 0 4 (80 ccm H 2S 04, 
800 ccm A. u. 31 W.) versetzt, em eut zentrifugiert u. noch zweimal in der gleichen 
Weise behandelt. Der P bS04-Nd. wird in konz. Ammonacetatlsg. gel., filtriert, das 
Filtrat auf 10 ccm eingedampft, im Vergleichsrohr m it 1,5 ccm 5°/oig- Gelatinelsg. 
u. 2 cem gesatt. H 2S-W. versetzt u. m it gleichzeitig hergestellten Vergleichslsgg. ver- 
gliehen. Analysendauer 4—5 Stdn. (Buli. Soe. ehim. France [4] 53. 190—96. Febr. 
1933. Etabliss. J .  J .  C a r n a u d ,  Basse-lndre.) E c k s t e i n .
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Hellmut Fischer, Zur Kenntnis der Dithizonreaklionen. Bemerkungen zu der 
Arbeit von II. Wólbling und B. Steiger. Zu der Arbeit von WÓLBLING u. S t e i g e r  
(C. 1 9 3 3 . H . 2166) werden folgende Ergiinzungen bzw, Entgegnungen gemacht:
1. Oxydierende Stoffc stóren die Hg-Rk. Sie sind also vorher zu entfernen oder ihr 
EinfluB ist nachtraglich durch Behandlung der gefarbten Dithizonlsg. m it l% ig. KCN- 
Lsg. auszuschalten. 2. Die Rk.-Fahigkeit des Ag wird durch Ggw. geringer Sauremengen 
nicht aufgehoben. Durch Schiitteln der abgetrennten, gelb gefarbten, mit l% ig. H2SO, 
gewaschenen CCl.,-Lsg. m it sehwach angesauerter l° /0ig. KCN-Lsg. laBt sich jedoch 
feststellen, ob Hg oder Ag vorliegt. Im Falle des Ag geht die Gelbfarbung in griin iiber, 
wahrend sio im Falle des Hg bestehen bleibt. 3. Hg ist auch in saurer Lsg. neben Pt 
nachweisbar. 4. Die Cu-Rk. wird durch KCN genugend maskiert, wenn in neutraler 
oder schwach alkal. Lsg. gearbeitet wird. Es lassen sich noch Hundertstel bis Tau- 
sendstel °/0 Pb in Cu quantitativ  m it Dithizon bestimmen. Eine reine Dithizon-CClr Lsg. 
wird durch reines KCN entfarbt u. nicht rotbraun. Da Hg in neutraler Lsg. ebenso 
vollstandig wie Cu durch KCN maskiert wird u. in saurer Lsg. die Hg-Fiirbung bei 
KCN-Zusatz ebenso wie die Cu-Fiirbung auftritt, kann von keiner Erhohung der 
Spezifitiit des Hg-Naehweises durch KCN-Zusatz gesprochen werden. (Angew. Chem. 
4 6 . 517. 5/8. 1933. Berlin-Siemcnsstadt.) W o e c k e l .

H. L. Riley, Die Trennung und Beslimnmng von Kupfer und Nickel mittds Salicyl- 
aldozim. Vf. zeigt, daB die Salicylaldoximmethode (vgl. C. 193 3 .1. 3987) sich besonders 
gut zur Trennung u. Best. von Cu u. N i eignet. Fe, Ag, Hg u. Zn fallen nicht mit dem 
Reagens. Co stort bei der Best., da es in  neutraler Lsg. reagiert. (J. chem. Soc. London 
1933. 895. Juli. Ncwcastle-upon-Tyne, Armstrong College, Univ. of Durham.) Ga e d e .

Benedikt Linke und Heinrich Preissecker, Zur quanlilativen Bestimmung des 
Zinns mittels Fallung ais Stannosulfid. 0,3 g Sn werden in einem m it BUNSEN-Ventil 
vorsehenen EKLENM EYER-Kolben in 12 ccm konz. HCl unter schwachem Erwarmen 
gel. Zur yollkommenen Ked. des Sn setzt man etwa 0,1 g reinen Mg-GrieB hinzu, 
verd. nach dem Losen des Mg m it 350 ccm h. W. u. leitet in die auf siedendem W.-Bad 
stehende Lsg. H 2S ein. Der Nd. farbt sich rasch dunkel u. wird nach einigem Schiitteln 
sehwarz. Die Fallung ist nach 10 Min. becndet. Man filtriert durch WeiBbandfilter, 
wiischt m it W. halogenfrei aus, trocknet, gliiht u. wagt ais S n02. Das Filtrat ist Sn-frei. 
Salzsaure Sn-Lsgg. unbekannter Konz. werden m it festem Na2C03 neutralisiert (Phenol- 
phthalein!) u. nach Ansauern m it 10 ccm konz. HCl weiter wie oben behandelt. (Z. 
analyt. Chem. 94- 238—39. 26/9.1933. Wien, Hoehschule f. Bodenkultur.) E c k s t e in .

Assen Asmanow, Bestimmung von Uran in  bulgarischen phosphorhaltigen Erzen. 
Versuch zur Ausarbeitung einer neuen Methode. Die Methode zur Best. von U in phos- 
phorhaltigen Erzen beruht im wesentlichen auf der Eig. des U, m it einem Na2C03- 
tjbersehuB ein 1. komplexes, kohlensaures Salz zu bilden u. auf diese Weise die Trennung 
von P, Fe usw. zu ermoglichen. (Chem. u. Ind. Sofia 10 . 137—55. 1931 [Sep.].) Gur.

Organische Substanzen.
Carlos Christen, Preglapparat zur Schnellbeslimmung des organischen Stickstoffs. 

In  einen halbliegenden Destillierkolben B  ist ein bis zum Boden reichendcs Bohr B 
eingesehmolzen, das oberhalb des Kolbens ein Ansatzstiick zur Verb. mit dem Einfiill- 
trichter E  (dazwischen Gummischlaueh m it Scliraubenąuetschhahn) besitzt u. sodann 
rechtwinklig gebogen ist. Nach Einfiillung der Substanz in B  u. Nachwaschen mit W. 
wird in einem seitlichen Kolben A  Wasserdampf entwickelt, der zunachst durch den 
an  einem ZwischengefaB C unten angebrachten Hahn entweicht. Nach Zugabe von 
NaOH (u. Nachwaschen) in B  werden die Hahne geschlossen. Der in C nicht konden- 
sierte Teil des Dampfstromes t r i t t  durch R  in B  ein u. treibt das entwickelte NH3 
durch einen Kiihler ab in ein m it titrierter HCl u. Methylorange beschicktes Auffang- 
gefaB. Vf. beschi-eibt die Anwendung des App. bei der N-Best. in Bóden nach K j e l - 
DAHL, wobei die durch Zers. m it H 2SO, erhaltene Lsg. durch ein poroses Glasfilter 
filtriert u. sodann in der beschriebenen Weise verfahren wird. (Rev. Fae. Quim. ind. 
agric. 2. Nr. 4. 160—62. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Fred E. Beamish, Mikrobombe zur Bestimmung organiscli gebundmer Halogene. 
Die organ. Substanzen werden in einer Mikrobombe aus Reinnickel mit einem Ge- 
misch von Na20 2 u. Zucker (Lactose) unter Einhaltung gewisser VorsichtsmaBregeln 
verbrannt, die Schmelze m it verd. H N 03 ausgelaugt u. die Halogene mit 0,1-n. Ag!N03- 
Lsg. gewichtsanalyt. bestimmt. F iir Fil. verwendet Yf. ein Ćapillarrohr. J-haltigc 
Schmelzen werden vor der Zugabe der H N 0 3 m it gesatt. S 02-Lsg. versetzt. Blind-
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verss. erforderlich. (Ind. Engng. Clicm., Analyt. Edit. 5. 348—49. 15/9. 1933. Toronto, 
Canada, Univ.) ' E c k s t e in .

Adalbert Elek und Douglas W. Hill, Die Mikrob estimmung von Schwefel und 
Phosphor in organischen Verbindungen. Der quantitativen Mikrobest.-Methode dor 
Halogene in  organ. Bindung m it Hilfe einer eigens konstruiorten Apparatur (C. 1933.
II. 748) lassen Vff. dio ontsprcchende yon S u. P  folgen. Dio Wagung erfolgt hier nach 
Oberfiihrung in BaSOt bzw. Amtnoniumphosphormolybdat. Dio Resultato der rasch aus- 
fiihrbaren Methode sind sehr genau. — Fiir dio Errechnung der P-W erto aus denen 
des Molybdats bcnutzten Vff. den Faktor 0,014524. (J . Amer. chem. Soc. 55. 3479—82. 
Aug. 1933. New York, R oC K EFELLER -Inst.) K r o h n k e .

R. Fonteyne und P. de Smet, Mikrobestimmung des Athylalkohols und des Gly- 
cerins mitlels eines Colorimeters mit photoelektrischer Selenzelle. Beschreibung eines 
lichtelektr. Colorimeters, das das Licht ohne Zuhilfenahme von Filtern monochromati- 
siert. Damit liiBt sich A. in Lsgg. von 0,1—2 g/l bis auf 2 mg genau bestimmen. Das 
Verf. beruht auf der photoelektr. Messung der Farbintensitiit einer im tlberschuB 
zugesetzten K 2Cr20,-Lsg. Dio Best. des Glycerins ist ungenau wegen der unvoll- 
standigen Oxydation. .Mit dem Stufenphotometer nach Pui/FR IC H  sind dio crhaltenen 
Werte wenigor genau ais m it dem vom Vf. beschriebenen Colorimeter. (Mikrochemie 
13. [N. F. 7.] 289— 304. 1933. Gent, Univ.) E c k s t e i n .

G. Allard, Refraktometrische Bestimmung organischer Siiuren. Fur die Best. von 
Glutar-, Adipin-, Pimelin- u. Suberinsaure nach der C. 1933. I. 3989 ref. Methode 
sind die Pb-Salze zu loslicb. Durch Verwendung von Hg-Acetat ais Fallungsmittel 
konnen von den ersten neun Gliedern der unyerzweigten Reihe der Dicarbonsiiuren 
die von Pb-Acetat nicht gefallten in schwach essigsaurer Lsg. gefallt werden, wodurch 
auch eine Trennung von diesen moglich ist. — Ag-Acetat u. AgN03 sind fiir die Fiillung 
nicht geeignet. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 1118—19. 10/4. 1933.) P. L. Gu.

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
William Joseph Elford, Die Prinzipien der Ultrafiltration in Anwendung fu r  

biologische ZJntersuchungen. Die Prinzipien der U ltrafiltration werden theoret. erórtert u. 
mit kolloiden Farbstoffen, Metallsolen, EiweiBlsgg. u. Bakteriensuspensionen unter
sucht. Die durch U ltrafiltration m it geeichten Filtern erm ittelte TeilchengróBo stimmt 
gut mit den durch andere Methoden erhaltenen Resultaten iiberein. (Proc. Roy. Soc.,. 
London. Ser. B. 1 1 2 . 384— 406. 2/3. 1933. London, Nat. Inst. f. Med. Res.) K r e b s .

Alfred Cresswell Hulme, Notiz uber den Alkohol ais Zuckerextraktionsmittel in 
der Pflanzenanalyse. Extraktion von Blattern m it h. A. u. m it W. ergab gleiche Zucker- 
werte. (Biochemieal J . 27. 116—20. 1933. Cambridge, Botany School.) K r e b s .

Flatter, Eine allgemein anwendbare Mikromethode zur Bestimmung des Lipoid- 
phosphors. Die Substanz, dio 0,2—0,6 mg P  enthalten kann, wird in einem kleinen 
KjELD AHL-Kolben m it wenig H 2S 04 aufgeschlossen. Aus A.- oder Chlf.-haltigen 
Lsgg. sind die Lósungsmm. yorher abzudampfen. Nach dem Erkalten wird portions- 
weise m it H N 0 3 versetzt u. erhitzt. Dio klare Lsg. verd. man, gibt NH4N 0 3 hinzu, 
erwarmt 1/4 Stde. auf dem W.-Bad u. fallt den P  m it 5°/0ig. NH4-Molybdatlsg. Der 
Nd. wird durch ein Mikroglasfilter filtriert u. 5-mal m it 50° w. A. gowaschen. Der 
Sauregeh. des F iltrats ist zu prufen: 5 ccm miissen durch weniger ais 15 ccm n. NaOH 
neutralisiert werden. Der Nd. wird in 2—5 ccm NH3 (1 :3 ) gel., dio Lsg. im kleinen 
ERLENMEYER-Kolben nach Zusatz von 25 ccm 0,04-n. NaOH 20 M in. aufgekocht, 
mit 25 ccm 0,04-n. H 2S 04 Yersetzt u. der SaureiiberschuB m it 0,04-n. NaOH zuriick- 
titriert (vgl. M a c h e b o e u f , C. 1 9 2 6 . I I . 2619). (Buli. Soc. Chim. biol. 15 . 607—15. 
Mai 1933. StraBburg, Faculte dc Pharmacie.) E c k s t e in .

L. Rosenthaler, Kleine mikrocliemische Beitrdge. IX . (V III. vgl. C. 1933. II. 
747.) 1. K-Perrhenat gibt m it einer beschriinkten Anzahl von Alkaloidcn krystallin. 
oder amorpho Ndd. Die Alkaloide werden auf dem Objekttrager m it 1 Tropfen l°/o'g- 
KRe04-Lsg. zusammengebracht. Aconitin, A lypin, Berberin, Brucin, Chinidin, Diocain, 
Heroin, Hydrastinin, Paniocain u. Strychnin geben wohldefinierte Krystalle. 2. Krystall- 
fallungen m it alkal. Ozychinolinlsg. Die m it Oxin gefallten Metalle ahneln sich unter- 
einander stark im Aussehen. Die Ca-Fallung ist hier von besonderer Empfindlichkeit 
(Grenzkonz. zwischen 1 : 10 000 u. 1 : 20 000), ebenso dio Cu- u. Pb-Fiillung. Ni u. 
Cd geben amorphe Ndd. 3. Rhodanidnachweis. Verf. beruht auf dor Oxydierbarkeit 
des CNS' zu CN' u. dem milcrochem. Nachweis der CN' ais AgCN nach B r u n s 
w ic k  u. Ma l it z k y -K o s l o w s k y  (vgl. C. 1929 . I. 2561), Grenzkonz. 1 : 100 000.
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4. Das Verh. fliichtiger Aminę gegen NH3-Reagenzien (vgl. F e i g l , C. 1933. II. 
1724). (Mikrochemie 13. [N. F. 7.] 317—20. 1933. Beru.) E c k s t e in .

Fritz Rosenthal, Methodisches zum Nachu-eis gebundenen Kalkes im B  lut serum. 
Durch die EiweiBfiillung m it Phosphormolybdansaure u. die Best. des Ca im Filtrat 
u. im Nativserum erhalt man nach den Verss. des Vf. keinen AufschluB daruber, welcher 
Teil des Serumkalks in gebundener bzw. nicht gebundener Form vorhanden ist. (Klin. 
Wschr. 12. 1140—41. 22/7.1933. Wiesbaden, Forschungsinst. fiir Baderkundc.) . Fk.

James J. Short, Eine bewahrte Multipipette fiir  laufende quantitative Eiwei/S- 
und Zuckerbestimmung im Urin. Kleinere Verbesserung des friiher (vgl. C. 1927. II. 
2697) beschriebenen Apparats. (J. Lab. clin. Med. 18. 1181. Aug. 1933. New York, 
Lab. of the Life Extension Inst.) Op p e n h e im e r .

Margarefc Lasker und Morris Enklewitz, Eine einfache Methode fu r  den Nach- 
weis und die Bestimmung von l-Xyloketose in  Urin. In  neun Fallen von Pentosurie, 
wo das Yorliegen von l-Xylokelose einwandfrei feststand, zeigte sich, daB der Urin 
BENEDiCTsche L sg. schon in  der K alte langsam reduziert. Bei 40—60° ist das Red.- 
Verm6gen sehr stark, z. B. beginnt bei 60° die Ausscheidung von Cu20  (5 ccm Bene- 
DlCTlsg., 1 ccm Urin) schon nach 2—4 Min. Gewohnlicher Diabetikerharn u. Lsgg. 
anderer Zucker benótigen stets iiber 10 Min. bis zum Auftreten von Kupferoxydul, nur 
Fructose ist starker wirksain, kann jedoch durch Vergleich bei 40° oder Baumtemp. 
untersehieden werden. Is t die Ausscheidung von Pentose im Urin zu gering, so kann 
sie durch Eingabe von Pyramidon auf das Mehrfache gesteigert werden (vgl. MARGOLiS,
O. 1929. I. 2896). — Zur quantitativen Best. werden 2 ccm BENEDICT-Lsg. mit ab- 
gestuften Mengen Urin bei. 50° versetzt u. das geringste Vol. (v2) ermittelt, das in 
l0  Min. die Cu-Lsg. vóllig reduziert. Die Berechnung erfolgt nach der Formel: 
“/o Xyloketose =  0,0033/ys X 100 bzw. g Xvloketose/24 Stdn. =  0,0033/n2 X V (Vol. 
des Urins). — Die Methode kann zur Unterscheidung der Xyloketosuńe von einer evtl. 
Arabinosurie oder zum Nachweis von Xyloketose neben Diabetesglucose dienen. — 
Bei der Itreatininbest. nach F o l in  (C. 1914. II. 246) ivird in Ggw. von Xyloketosc 
der Kreatiningeh. zu hoch gefunden, auBerdem vertieft sich die Farbę beim Stehen. — 
Genaue Arbeitsvorschrift u. 3 Tabellen im Original. (J. biol. Chemistry 101. 289—94. 
Ju n i 1933. New York, Montefiore Hospital.) E r lb a c h .

Richard C. Neale und W. A. Peabody, Eine Halb-Mikromełhode fiir die Analyse 
des Schwefels in  Fingerndgeln. Nach unbefriedigenden Verss. m it anderen Methoden 
ergab folgende die besten Ergebnisse. Offenes Trocknen der Peroxyd-SchmeIze, Fallung 
ais B aS04, M ikrotitration des uberschiissigen BaCl2 m it Kaliumbichromat u. Phenolrot 
ais Indicator. Wichtige Einzelheiten siehe Original, da verschiedene VorsichtsmaBregeln 
erforderlich. 25 mg Materiał m it geringem Phosphatgeh. u. frei von anderen stórenden 
Anionen sind notig. (J. Lab. clin. Med. 18. 1178—81. Aug. 1933. Richmond, Med. 
Coli. of Virginia, Dep. of Chem.) Op p e n h e im e r .

G. F. Hall und. W. M. Keightley, Nachweis und Bestimmung von Aloeańen in 
post-mortem-Vergiftungsfallen. Zur Isolierung werden 50 g Mageninhalt getrocknet, 
m it Ae. en tfettet u. der Rtickstand 30 Min. m it 100 ccm 60%ig. A. am RuckfluB 2-mal 
ausgekocht, filtriert u. m it dem gleichen A. gewaschen. Die F iltrate werden bei 60% A. 
m it iiberschussigem Pb-Acetat in schwach saurer Lsg. ausgefallt, filtriert, das Filtrat 
m it N a2S 0 4 entbleit u. in  einem Teil die Probe nach B o iin t r a g b r  (1880) sowie nach 
S c h o u t e l e n  (1893) ausgefiihrt. — Zur Abscheidung der Gallenpigmente aus Ausziigen 
von Darm inhalt eignet sich Behandlung m it Tierkohle in alkal.- (0,2-n.) alkoh. (60%) 
Lsg., 0,5 g der Kohle auf 25 ccm FI., 5 Min. Einw., wobei die Aloinverluste vernach- 
liissigbar sind. Uber weitere Einzelheiten vgl. Original. (Analyst 58. 518—23. Sept. 
1933. Nottingham, Boots Pure Drug Co., Ltd.) Gr o s z f e l d .

Miklós Koranyi, Die Mikrosublimation ais Drogenuntersuchungsverfahren. Vor- 
trag. (Magyar gyógyszeresztudomAnyi Tdrsasńg Ertesitoje 9. 332—37. 15/9. 
1933.) Sa il e r .

Istvan Ternesvary, Die CapiUaranalyse. Vortrag. tjbcr die Methodik der Capillar- 
analyse m it besonderer Beriicksiehtigung der Drogenunterss. (Magyar gyógyszeresztu- 
domdnyi TArsas&g Ertesitoje 9. 357—63. 15/9. 1933.) Sa il e r .

C. Ahrens, Zur Priifung des Santonins. Die Angaben der U. S. P. X. u. anderer 
Arzneibiicher sowie der L iteratur bzgl. der LOslichkeit des Santonins in A. erwieseń 
sich bei Nachpriifung ais falsch. Santonin ist yielmchr in etwa 250 Teilen A. yon IG 
bis 20° ii. in 150 Teilen sd. A. 1. (Standcsztg. dtsch. Apotheker, Apotheker-Ztg. 
48 . 980— 81. 23/8. 1933. Hamburg, Dr. G i l b e r t s  off. chem. Lab.) D e g n e r .
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Roy Mc Alpine and Byron A. Soule, Qualitative chemical analysis. Based upon the text by
A. B. Prescott and O. C. Johnson. London: Chapman & Hall 1933. (709 S.) 8°. 21 s. net. 

Erwin Schadendorff, Praktikum der organischen und physiologischen Chemie fur Mediziner.
Wien u. Leipzig: Haim & Co. 1933. (111 fi.) ki. 8°. nn M. 3.—, fi. 5.—.

H. Angewandte Chemie.
II. Gewerbehygiene. Rettungswesen.

Hans Lehmann, Die Wirkung von Reizgasen au f den menschlichen Organunnus 
und ihre Bedeulung fu r  die offentliche Gesundheitspflege. II. Salpetersdure, niłrose 
Gase, Salzsaure, Chlor, Ammoniak, Schwefelsdure, Fluorwasserstoff. (I. vgl. C. 1933.
I. 2854.) Die bekannten Daten iiber Schadlichkeitswerte einzelner der oben auf- 
gefuhrten Rcizgasc beziehen sieh ausschlieBlich auf die Verhiiltnisse in abgesehlossenen 
Raumen, bediirfen deshalb hinsichtlich der Beurteilung chroń. Schadigungen durch 
geringo in der freien Luft der Stadte oder Industriezentren vorkommende Konzz. 
der Erganzung durch weitere Verss. (KI. Mitt. Ver. Wasser-, Boden-, Lufthyg. 9. 
276— 85. Sept.— Nov. 1933. Berlin-Dahlem-Jena.) M a n z ..

W. Liesegang, .Uber einige gesundheillich wichtige gas- und dampffdrmige Ver- 
unreinigungen der atmosphdrischen Luft. I II . Schwefeldioxyd. (II. vgl. C. 193 3 .1. 2854.) 
Oberblick iiber physikal. u. chem. Eigg. Vork. u. Nachweis bzw. Best. von S 0 2 in 
der Luft auf gravimetr. Wege, colorimetr. m ittels Chromsaurc nach J e n t s c h  oder 
mittels Jodlsg. (IC1. Mitt. Ver. Wasser-, Boden-, Lufthyg. 9. 286—96. Sept.—Nov. 
1933. Berlin-Dahlem.) ' M a n z .

Hermann Wenzl, Ober Zweck, Notwendigkeil und Organisalion des induslriellen 
Gasschulzes unter besonderer Beriicksichtigung der Verhdltnisse in  der Zellstoff-. und 
Papierinduslrie. (Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff-Eabrikation 30. 49—61. 
Beilago zu Wbl. Papierfabrikat. 2/9. 1933.) H e l l r i e g e l .

Andrć Morizet, Der K am pf gegen den Rauch. Sammelbericht iiber Rauchplage 
u. dereń Bekampfung. (Ann. Hyg. publ., ind. sociale [N. S.] 1932. 129—44.) G rim m e .

A. M. Cameron, Transport und Feuersgefahr verfliissigler Gase. Vortrag (im An- 
schluB an die Explosion einer Cl2-Flasche) iiber das Verh. Terflussigter Gase in Ab- 
hangigkeit von derTemp. u. dieBedeutung desPullungsgrades beim Transport m it Rtick- 
sicht auf die rasche Steigerung des Druckes bei Oberschreitung einer Temp., bei der 
die Flasche yollstandig m it Fl. gefullt ist; es wird eine Red. der zugelassenen Fiillungs- 
grade angeregt. (J . Soc. Chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 789—91. 6/10.1933.) R. K. Mu.

T. J . D ixon, Bemerkungen zu dem Vorlrag des H erm  Cameron. (Vgl. vorst. Ref.) 
Vf. weist darauf hin, daB die zugelassenen Fiillungsgrado fiir Gasflaschen fiir alle 
n. Verhaltnisse eine Gefahr aussehlieBen, daB jedoch bei Undichtigkeiten u. bei Briinden 
Gefahrenquellen vorliegen, die fiir sieh bekampft werden miissen. (J . Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 52. 791—92. 6/10. 1933.) R. K , M u l l e r .

Paul Cazeneuve, Ober das Ausma/3 des Schutzes gegen Brande von Kohlenwasser- 
stofflagem und Automobilgaragen. Richtlinien zum ausreichenden Brandsehutze. (Ann. 
Hyg. publ., ind. socialo [Ń . S.] 1932. 260—66.) G rim m e .

Charles Dufraisse, Roger Vieillefosse und Jean Le Braz, Anwendung des 
sauersloffhtmmenden Effektes au f das Problem der Brandbekampfung. Die Ausloschung 
der Flammen. Vff. untersuchen, ob sieh Flammen in derselben Weise wie Kohlenglut 
(vgl. C. 1932. II. 1334) ausloschen lassen. Der fiir die Gasflamme benutzte Brenner, 
ist beschrieben. Mit bestimmter Geschwindigkeit wird Luft, die m it den zu unter- 
suchenden Stoffen in bekannter Konz. beladen ist, hinzugefiigt. Untersucht werden: 
C02, CH3C1, CH,C1—CH,C1, CCI,, CHC1=CHC1, CHC1=CCI2, CC12=CCI2, C2H 5C1, 
CH3Br, CC13—CHCL, C0H5C1, C0HsBr, CH3—CH2—CH2C1, CH3—CHC1—CH3, CH3J , 
CHC12-C H C I2, C2H5Br, CH2Br2, CH2= C H -C H 2Br, CH3- C eH 4- B r (p ) ,  (CH3)2(CH3- 
CH2)=CC1, (CH3)3~CCI, CHs—(CH2)2—CH2J, CH3—CH2—CH2Br, CH3—CHBr—CH3, 
CH2Br—CH„Br, C2H5J, (CH3)2CH—CH2—CH2Br, CH3—CH J—CH3, CH2J 2. Die 
Wirksamkeit der Substanzen wachst in der gegelienen Reihenfolge. Es zeigt sieh, 
daB die chlorierten Stoffe weniger akt. sind ais die bromierten u. diese wieder schwacher 
ais die jodierten sind. Die Funktion der Halogeno bei dem Auslóschphanomen ist 
nicht einfach zu bestimmen, denn die A ktivitat der Stoffe steht nicht in Beziehung 
zu ihrem Halogengeh. Es zeigt sieh sogar, daB die Halogenwasserstoffsauren wie die 
freien Halogene wenig akt. sind. Es ist danach auch nicht moglich, daB die genannten



Halogenderiw . unter Bldg. der Wasserstoffsauren oder freien Halogene wirken. (C. R. 
hebd. Seances Acad. Sei. 197. 162—64. 10/7. 1933.) Gaudę.

George Franęois Jaubert, Frankreich, Kolloidales Filter fiir  Alem- und Gasmasken. 
Man fixiert auf minerał., pflanzlichęn oder li er. Stoffen, z. B. Geweben, jmherformigc 
Sloffe, die die Gruppe H 20  bzw. OH gemeinsara oder getrennt enthalten; ferner kónnen 
sie die Gruppen (R R )—C = 0 , R —G=G— R  enthalten, wobei „ R “ H, OH, COOH, 
CH3 usw. bedeutet. Beispielsweiso yermischt man trookene Sdgespane aus Tannenholz 
m it polym. Acelaldehyd. (F. P. 42728  vom 11/4.1932, ausg. 14/9. 1933. Zus. zu F. P. 
742 425; C. 1933. I. 4003.) __________________  Schutz.

Jose£ Rother, Raueh- und Kohlenoxydgas-Belastigungen. Winko u. Ratschlago f. d. Praxis.
Breslau: Paul Steinko 1933. (23 S.) 8°. M. 1.—.

HI. Elektrotechnik.
John Warren Williams, Struktur und eleklrische Eigenschaften von Isolalions- 

materialien. (Vgl. C. 1931. I I .  1257.) Vf. bespricht kurz einige fiir Isolationsmaterialien 
wichtigo Fragen, die u. a. Capillarstruktur u. Feuchtigkeit der Isolationsmaterialien 
betreffen u. das Auftreten von verschiedenen Meehanismen der Leitfahigkeit (Wande- 
rung yon Ionen bzw. Moll., Bedeutung der Gitterfehlstellen) in den yerschiedenen 
Materialien belmndeln. (J. physic. Chem. 36. 437—43. 1932. Wisconsin, Lab. of Colloid 
Chem., Univ.) J uza.

W. H. Nuttall, Kunslharze und andere plastische Sloffe vom deklrischen Slandpunkt. 
Die Polymerisation eines Materials bedingt eine Abnahme seiner molekularen Polaritat 
u. dam it Abnahme des Rraftverlustes unter dem EinfluB von Wechselstrom u. Er- 
hohung der Durchschlagsspannung. Beide Eigg. werden gefórdert durch jedwcden 
ProzeB, welcher die Ionenwanderung yerringert, z. B. Entfernung fliichtiger Bestand- 
teile oder Temp.-Erniedrigung. (Trans. Instn. Rubber Ind. 8. 549—62. April 
1933.) __________________  Sc h e if e l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Georg Kranz- 
lein, Hochst a. M., und Richard Karl Muller, Bad Soden a. Taunus, Bleielektroden 
fiir  Akkumulatoren. Zum Ref. iiber E. P. 291032; C. 1928. I I . 1600 wird noch nach- 
getragen, daB ein H artbleikem  in die Bleilegierungsmasse liineingepreBt wird, worauf 
die m it dem Pb legierten Metalle yerm ittelst A. herausgel. werden. (Can. P. 304 578 
vom 23/5. 1928, ausg. 7/10. 1930.) E b e n .

Drammens Lampefabrik A/S, Drammen, Gliihledrper fiir  eleklrische Lawpen, dad. 
gek., daB er aus Hafniumcarbid besteht. —  Die Gasfiillung der Lampe enthalt kleine 
Mengen von C-haltigen Gasen. (N. P. 51377 vom 21/5. 1929, ausg. 29/8. 1932.
D. Prior. 23/5. 1928.) D r e w s .

Westinghouse Lamp Comp., Bloomfield, New Jersey, V. St. A., Verfahren zur 
Verhiitung von Stromiibergangsverlusten zwischen den Leitern einer deklrischen Enl- 
ladungsrohre mit Allcalinielalldampf, bei der. die isolierenden Innenflachen zwischen 
den Leitern m it einem Stoff iiberzogen werden, der elektr. Verluste zwischen ihnen 
verhiitet, dad. gek., daB ais den Ubergang yerhindemder Stoff Petrolat yerwendet 
wird, dessen fluehtigere Bestandteile z. B. durch fraktionierte Dest. im Vakuum ent- 
fernt worden sind. Zur Entfernung der fluchtigen Bestandteile wird das Pelrdat 
langsam bis auf 380—400° bei einem Druck yon 1—2 cm Quecksilber erhitzt. Da- 
durch yerringert sich dieser Stoff auf 1/i— l/j seiner urspriinglichen Menge, er behalt 
jedoch die anfangliche Konsistenz bei. Die Aufbringung des tlberzuges kann z. B. 
in der Weise erfolgen, daB eine Lsg. des yon den fluchtigen Bestandteilen befreiten 
Petrólats in  Chloroform hergestellt wird (4— 24 Tropfen Petrolat in etwa 15 ccm Chloro
form  entsprechend einer Konz. von 1— 10%)- Der Uberzug ist bestandig u. bildet 
weder Risse noch gibt er Gase ab. (D. R . P . 584117 KI. 21g yom 4/9. 1928, ausg. 
15/9. 1933. A. Prior. 8/9. 1927.) H e in r ic h s .

Canadian General Electric Co., Ltd., Toronto, Ontario, Canada, iibert. von: 
Franz Skaupy, Berlin-Lichterfelde und Hans Pulirich, Berlin-Baumschulenweg, 
Leuchtróhre. Das Innere der un ter 3 mm Druck stehenden Leuchtrohre enthalt ais 
Gasfiillung 2,9 Teile He u. 0,1 Teil CO,. (Can. P. 297 990 vom 30/4. 1928, ausg. 
4/ 3. 1930.) * Eben.
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Akt.-Ges. Brown, Boveri & Cie., Baden, Quecksilberdampfgleichrichter. Die 
Kathodenflaehen bestehen aus einem sohwcr schmelzbaren, unangreifbaren u. ilicht 
zerstiiubenden Metali, z. B. aus W, Mo, Ta oder aus einem Carbid dieser Metalle. 
(N. P. 51 345 vom 6/6. 1928, ausg. 22/8. 1932. D . Prior. 20/6. 1927.) D r e w s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Walter Schottky, 
Berlin-Charlottenburg, und Emil Duhme, Berlin-Siemcnsstadt), Verfahren zur Her- 
sldlung von Vorderwandsperrschichtphotozdlen, bestehend aus einem Kupferoxydul- 
kórper m it einer lichtdurchlassigen Fliichenelektrodo auf der zu bestrahlenden Vorder- 
flaehe u. einer zweiten unbestrahlten Elektrode, dad. gek., daB die Vorderflache des 
Kupferoxyduls vor dem Aufbringen der lichtdurchlassigen Vorderelektrode einer 
Atzung unterworfen wird. Zum Atzen dient zweckmiiBig h. Schwefelsaure von ungefahr 
25%. — Das Aufbringen der lichtdurchlassigen Elektrode geschieht z. B. durch 
Kathodenzerstaubung. Ais Materiał fiir dio Elektrode sind insbesonderc Kupfer, 
Silber u. Gold geeignet, die auBerdem yorhandcne zweite Elektrode beriihrt das 
zweite Kupferoxydul an einer ungeiitzten Flachę. Durch das Atzen soli die GróBe der 
elektromotorischen Kraft, die beim Auftrcffen von Licht auf die Beriihrungsflacho 
zwischen Vorderelektrode u. Kupferoxydul entsteht, gesteigert werden. (D. R. P. 
584009 KI. 21g vom 7/8. 1930, ausg. 13/9. 1933.) H e i n r i c h s .

Callender’s Cable & Construction Co. Ltd., Leslie Giddens Brazier und 
James Urmston, London, K em  fu r  eleklrische Induktionsspulen, bestehend aus pul- 
vcrisiertem magnet. Materiał u. zum Trennen der magnet. Kórner bestimmtem Iso- 
lationsstoff, wobei diese Stoffe miteinander vermischt u. bei hohem Druck ohne 
Anwendung hoher Temp. vereinigt wurden, dad. gek., daB das isolierende Materiał 
aus einem zahen Stoff besteht, yorzugsweisc aus Kaolin, der derart fein verteilt ist, 
daB die GróBe der einzelnen Partikel von kolloider Dimension ist. (N. P. 51 413 vom 
27/8. 1929, ausg. 5/9. 1932. E. Prior. 14/9. 1928.) D r e w s .

IV. Wasser. Abwasser.
W. Liesegang, Untersuchungen iiber die. Mengen der in  Niederschlagswassern 

enthalłenen Verunreinigungen. Es werden Mengen u. Unters.-Befunde der im Jahre 1932 
in Berlin-Dahlem monatlich gesammelten Niederschlagswasser mitgeteilt, ais Gegen- 
stiick einer ahnlichen engl. Arbeit. (KI. Mitt. Ver. Wasser-, Boden-, Lufthyg. 9. 306 
bis 312. Sept.— Nov. 1933. Berlin-Dahlem.) M a n z .

A. F. Jefremow, Gegenwarlige Verfahren zur Sii/3- und Weichermachung des 
Wassers und zur Entfemung der Eisensalze. K rit. Bespreohung der bekannten Verff. 
unter besonderer Beriicksichtigung der Verhaltnisse in RuBland. (Militar-med. Z. [russ.: 
Wojennomedizinski Shurnal] 3. 304— 14. 1932. Leningrad, Mil.-med. Akad.) D e g n e r .

J. Molinie, Neue Forlschrilte bei bestimmlen Verfdhren der Verbesserung und Ent- 
heimung des Trinkwassers in  den gropen Wassenoerken der Bannmeile von Paris. Be- 
schreibung zweier Anlagen in Choisy-le-Roi u. Neuilły sur Marne fiir Vorreinigung 
von Oberflachenwasser in Vorfiltern m it Apparaten fiir abschnittsweise Reinigung 
des Sandes im Filter (Selecteur Sivade) vor den Langsamsandfiltern u. fiir Entkeimung 
mit Cl m it Kontaktbecken vor Einfiihrung in das Netz. (Technique mod. 25. 450—55. 
510—15. 1/8. 1933.) M a n z .

W. J.M . Cook, Neue Forlschrilte in  Wasserreinigung und Filtration. Teichwasser 
wird fur die Zwecke einer Gemiisekonservenfabrik m it Aluminiumsulfat in geschlossenem 
Behalter vorgeklart, dann m it Kallc-Soda enthartet, durch Holzwolle u. Kies gefiltert 
u. gechlort. Das Speisewasser eines 34 at-Kessels wird m it Kalk vorenthśirtet, nach 
Beseitigung der kaust. Alkalitat durcli Zeolith nachenthartet. (Chem. Age 29. 294—95. 
30/9. 1933. Neckar W ater Softener Co.) M a n z .

Homer G. Turner und G. S- Scott, Ursache der Cberlegenheil von Anlhracil ais 
FiUermalerial gegeniiber Kies. (Vgl. C. 1933. II. 1409. 1909.) Die hydraul. Schichtung 
in einem Kohlefilter ist infolge der kantigen Beschaffenheit u. der gróBeren Differenz 
im spezif. Gewicht einzelner Kórner nicht ausschlieBlich yon der KorngróBe abhangig; 
die yerschiedenen KomgróBen sind deshalb in den yerschiedenen Schichten gleich- 
maBiger yerteilt ais bei Kies, die oberen Schichten zeigen hóhere Porositat. (Water 
Works Sewerage 80. 330—31. Sept. 1933. S tate College, Pa.) M a n z .

John R. Baylis, Hindemisse beim FliefSen des Wassers durch ein Fillerbetl. Der 
Druckyerlust bzw. die Lange der Filterperiodc wird bauptsachlich durch die GróBe 
der Poren, den Charakter u. dio Form der Schwebestoffe (uberwiegend fadenfórmige
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oder kugelige Planktonorganismen) u. die VergróCerung der Eintrittsflaehe durch 
Risae u. das Abrucken des Filterm aterials von den Filterwanden bestimmt. (Water 
Works Sewerage 80. 332—34. Sept. 1933.) Man z.

W. Plticker und H. Gautsch, Chloren und Entchloren von Trinkwasser. Zur 
Best. des Cl-Bedarfes des W. eignet sich das Chlorbindungsvermógen nach B runs- 
O l z e w s k i  oder A d l e r ,  es ist s ta rk  von der Wassertemp. abhangig. Bei Talsperren- 
wosser lieferte freies Cl2 die beste, Chloramin (NH,C1) die schwachste, Hypochlorit 
eine m ittlere Entkeimungswrkg. Die Wrkg. wird durch Ag (0,01 mg/l)" oder Cu 
(0,02 mg/l) besonders bei filtriertem  W. bedeutend yerstiirkt. Die Entfernung des 
Cl-Uberschusses durch Kohle ist ein reiner Adsorptionsvorgang; ihre Regenerierung 
nach dem Verf. von A d l e r  wird erlautert. Nach Verss. laCt sich auch Torf gut zum 
Entchloren des W. yerwcnden u. h a t den Vorzug grofier Kostenersparung. Auch der 
bei Ggw. von Phenolen durch Cl2 auftretende Chlorphenolgerueh des W. wird durch 
gewisse Torfarten v6llig beseitigt, durch andere nicht. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 
62—81. Juli/August 1933.) G r o s z f e ld .

H. H. Morrison, Ausblick a u f Kesselwasserbeliandlung. Es wird Enthartung des 
Speisewassers m it Kalk-Soda, Zeolith, Entgasung u. Entsalzung besprochen. (Amcr. 
Dyestuff Beporter 2 2 . 519—25. 530. 28/8. 1933. Perm utit Co.) M anz.

Herbert Beger, Die Beziehungen nahrstoffhalliger Abwasser zur Yerkrautung von 
Vorflulern. Abwasser aus Saisonbetrieben, Zucker-, Starkefabriken, dio nur im Winter 
einem VorfIutcr zugeleitet werden, kónnen m ittelbar fiir einen starkeren sommerlichen 
Rrautwuchs verantwortlich sein, indem sie Wucherungen von Abwasserpilzen, Sphaero- 
tilus natans, seltener Leptomitus lacteus, heryorrufen, welche durch Schlammabsiebung 
aus dem dariiber geleitcten Abwasser u. spiiter durch eigene Zers. zum Aufbau von 
Pflanzenstoffen beitragen. Dauernd zugeleitete Abwasser kónnon wahrend der Vcge- 
tationsperiode direkt ais Nahrungsspender ausgenutzt werden u. bei mangelhafter 
Klarung auch'im Sommer Pilz- u. AJgenwachstum hervorrufen. (KI. Mitt. Yer. Wasser-, 
Boden-, Lufthyg. 9. 297—305. Sept.-Nov. 1933. Berlin-Dahlem.) M anz.

E. F. Eldridge, Bemerkungen uber die Flockung von Abwasser mil Eisenchlorid. 
(Vgl. C. 1933. H . 1909.) Bei Ggw. negativer Koli. laCt sich eine Flockung von FeCl3 
bei pn-W erten nahe der Neutralitiit durch Zusatz von Manganisalz oder KMnOj 
erzielen; boi starkem Abwasser wurde in einer Vers.-Anlage m it 20 g FeCl3 u. 5—7 g/m3 
KMnO, bei 10 Min. Mischzeit eine Verminderung der Schwebestoffe im Ablauf auf 
18—25 mg/l gegeniiber 70—110 bei Klarung allein erreicht. (Water Works Sewerage 
80. 335—36. Sept. 1933. Easfc Lansing, Mich. State College.) M anz.

H. F. Chrisco, A. Mc Laren White und H. G. Baity, Die Wirkung vonFallungs- 
miłteln au f Taxtilabwasser. Bericht uber Klarverss. m it Abwassern aus einzelnen 
Fabrikationszweigen; abgesehen von den schwefelfarbenhaltigen Abwassern ergab 
FeSO., u. Kalk beste Entfarbung. (Sewage Works J . 5. 676—84. Juli 1933. Chapel 
Hill, N orth Carolina, Univ.) Manz.

Otto Mayer, Zur Bestimmung der Nilrate im  Wasser. Beschreibung u. Begriindung. 
Ausfiihrungsform des I  n  d i g o v e r  f .: 5 ccm des zu priifenden W. +  1 Tropfen
HgCl2-Lsg. (5 g HgCl2 +  5 g NaCl in 100 ccm) unterschichtet man m it 6 ccm reiner 
H 2SO„ die m it Spur KMnO,, versetzt, griin u. bei Belichtung leicht yiolett geworden 
ist, u. lafit un ter Umschwenken rasch tropfenweise Indigolsg. bis zur Blau- oder 
Griinfarbung, die 5 Min. bestehen bleiben soli, zuflieCen. Betriigt die verbrauehtc 
Menge Indigolsg. mehr ais 3 ccm, so ist das W. i m  n e u e n  V e r s .  vorherzuverdiinnen. 
Zur H erst. der Indigolsg. werden 0,32 g Indigo m it 100 ccm H 2SO.j ł/2 Stde. auf sd. W. 
erwarmt, k. in 3/., 1 W. gelost, nach Stehen iiber N acht filtriert u. auf 11 aufgefiillt. 
Zur Einstellung werden 0,1873 g IvN03 +  0,1 g HgCl2 zum 1 gelost, 20 ccm Lsg. -f 
30 ecm W. yermischt u. in 5 ccm ( =  0,2 mg N 20 5) der Verbraueh an Indigolsg. 
erm ittelt, der etwa 2 ccm betragen soli. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 193—200. 
Juli/A ugust 1933. Wurzburg.) G r o s z f e ld .

S. H. Ash, Nachweis und Bestimmung bestimmter T y  pen von Oasen. Uberblick 
iiber Eigg., Wrkg. u. Nachweis von explosiven n. giftigen Gasen in Abwasserleitungen. 
(Sewage Works J .  5- 662—73. Ju li 1933. Berkely, California, U. S. Bureau of 
Mines.) __________________  M anz.

RoberfFrey, Les analyses d’eaux et leur interprśtation geologique. Babftt: Impr. officielle
1933. ( 68 S.) 8°.
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V. Anorganiscłie Industrie.
— , Neues Verfakren zur Darslellung von reinem KohUnsauregas und Kalk. Bei 

dem neuen Verf. nach GILLETTE wird ais Hauptprod. C02 fiir Trockoneisherst., CaO 
mit regolbarem CaC03-Geh. ols Nebenprod. gewonnen. Der Kalkstein wird in senk- 
rechten, aufienbeheizten Rotorten (7,6 cm x 51 cm x 7,3 m) gebrannt, die m it SiC- 
Platten ausgestattet sind; unter der Retorto ist eine Abkiihlungskammer angeordnot; 
jede Retorto ist m it zwei senkreeliten Verbrennungskammern vorsehen. C 02 wird aus 
der Mitte dor lle to rte  abgezogen u. m it einer Reinhoit von 99%  gewonnen. (P it and 
Quarry 26. Nr. 3. 37—38. Sept. 1933.) R. K. M u l l e r .

C. Lelli, Die Oewinnung von Kalisalzen aus Seewasser nach dem Verfa.hr en von Niccoli 
in einem technischen Demonstrationsversuch. (Vgl. N ic c o l i , C. 1925. II. 754. 1926. II . 
1780.) Mit Rucksicht auf die gunstigere Diingewrkg. Cl'-freier, Mg" enthaltender 
Prodd. wird das Verf. von N ic c o l i  neuerdings auf die Gewinnung von Schonit ais 
Hauptprod. eingericlitet. Das Verf. wird jetzt in techn. MaBstabe ausgefiibrt. Vf. dis- 
kutiert die techn. u. wirtsehaftliehen Aussiehten. (G. Cliim. ind. appl. 15. 383— 88. 
Aug. 1933. Florenz.) R. K. Mu l l e r .

T. Okuno, T. Masumi und M. Fukuyama, TJntersuchungen uber die Darstellung 
wn Na2S  aus Na«SOA und seine Kausiizierung. Bei der Red. von Na2S 04 m it CO kann 
man aus der Gasanalyse auf Nebenrkk. schlieBen, fur die Brutto-Rk. ergibt sich die 
Gleichung 2Na2SO., +  6CO =  2Na2C03 +  4 C02 +  S2 +  141140 cal. Die NaaS-Bldg. 
nimmt m it steigender Temp. sowohl der Geschwindigkeit ais auch der Menge nach zu, 
jedoeh liegt das Masimum bei 900° niedriger ais bei 850°. (J. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 36. 466 B— 68 B. Aug. 1933 [Orig. engl.].) R. K . M u l l e r .

— , Die technischen Anwendungen des Thalliums und seiner Verbindungen. (Jbei - 
blick. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Lid. 52. 687—89. 25/8. 1933.) R. K. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Erich Noack, 
Wiesdorf, und Oswin Nitzschke, Leyerkusen, Durchjiihrung von Gasreaktionen. Das 
Gasgemisch wird stillen elektr. Entladungen unterworfen. Hierbei wird die Temp. 
nur einer der Eloktroden oberhalb des Taupunktes des Gemisclies gehalten. Man 
yerarbeitet auf diese Weise z. B. ein Gemiseh von H 2 u. 0 2, wobei man einen Wechsel- 
strom von 50 Perioden u. 18000 V benutzt; die Innenelektrode wird auf ca. 60° u. 
die AuBenelektrode auf ca. 20° gekiihlt. Die Entladung erfolgt in einem Rohr yon 6 mm 
Durchmesser u. 1250 mm Lange. (Hierzu vgl. Schwz. P. 141864; C. 1931. I. 1799.) 
(Can. P. 302 800 vom 28/11. 1928, ausg. 5/8. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Durchfuhrung ton Eeaktionen 
zwischen sćhmelzflussigen Stoffen und Gasen. Es wird die Red. von N a2S04 m it Kohle zu 
Na2S  beschrieben. Das Verf. wird in einem Schachtofen durchgefuhrt, der m it keram. 
Ausmauerung yersehen ist. Das im unteren Teil des Ofens yorhandene Widerstands- 
material besteht aus Kohle, Koks o. dgl. Es sind drei elektr. Stromzufiihrungen vor- 
handen, von denen die eine im oberen Teil, die andere im unteren Teil des Ofens u. 
dio dritte zwischen ihnen angebraclit ist. (N. P. 51 557 vom 16/6. 1931, ausg. 10/10.
1932. D. Prior. 25/8. 1930.) D r e w s .

Y. Kato, Tokyo (Erfinder: Y. Kato, Tokyo, und S. Fujino, Tokyo-fu), Her- 
stellung von Phosphoroxychlorid.. Ein hauptsachlich aus Ca-Phosphat bestehendes 
Minerał wird m it CO u. Cl2 (oder s ta tt dessen m it Phosgen) m it odor ohno Zusatz yon 
Kohle bei Tempp. iiber 500° behandelt. Ais Nebenprod. wird CaCl2 gewonnen. 
(Japan. P. 101699 vom 8/9. 1932, ausg. 21/8. 1933.) B u c h e r t .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Conway von Girsewald, 
Hans Weidmann und Gerhardt Roesner, Frankfurt a. M.), Herslellung von Alkali- 
•phosphaten aus Metcdlphosphorverbindungcn. Zu F. P. 709615; C. 1931. II. 3027, ist 
nachzutragen, daB man bei Anwendung von Metallphosphorverbb. von so hohem 
P-Geh., daB bei der TJmsetzung ein Teil des im Alkalisulfat yorhandenen S in Form 
yon S02 entweichen wiirde, die Umsetzung in Ggw. bzw. unter Zufiihrung mindestens 
einor solchen Menge eines C-haltigen Stoffes durchfiihrt, wie nótig ist, um den gesamten S 
ais Metallsulfid im Umsetzungaruekstand zuruckzuhalten. (D. R. P. 584 348 KI. 12i 
vom 28/1. 1930, ausg. 18/9. 1933.) D r e w s .

Rhodesia Broken Hill Development Co. Ltd., Broken Hill, Nord Rhodesien, 
iibert. yon: Royale Hillman Stevens, Gerald Chad Norris und William Nelson 
Watson, Broken Hill, Gewinnung der saureloslichen Bestandteile aus Niederschldgen, die
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durch Behandlung von Metallsalze enthaltenden Lsgg., besonders Zn, Cu u. V ent- 
haltenden Laugen, m it bas. Mitteln (CaO, ZnO) erhalten wurden. Die Ndd. werden 
in der bas. Lsg. in die Form oines Filterkuchens gebracht u. in dieser Form mit Sauren 
u. dann m it W. gewaschen. Die Ndd. (S i02 oder Fe(OH)3) lassen sich auslaugen, ohne 
daB ein Gelatinieren eintritt. (Can. P. 298 270 vom 30/7. 1928, ausg. 11/3 1930.) Gei.

L. I. Sabsoi, U . S. S. R ., Entfemung des Eisens aus Sublimai. Die Sublimatlsg. 
wird in der Kalte m it einer NaOCl- oder KOCl-Lsg. behandelt u. der ausgesehiedene 
Nd. abfiltriert. (Russ. P. 29170 vom 10/12. 1931, ausg. 28/2. 1933.) R ic h t e r . 

v Y. Okada, Nagoya, Verfahren zur Herstdlung von Bleiarsenał. Bei der Herst. 
yon Bleiarsenat aus Bleioxyd u. arseniger Saure (in geringem OberscliuB) unter Zusatz 
von Salpetersaure ais K atalysator wird zur MaBigung der Oxydation Glycerin oder 
Tiirkischrotól zugesetzt. (Japan. P. 101 694 vom 16/12. 1931, ausg. 21/8.1933.) B u ch .

Genzo Shimadzu , Japan, Kontinuierliche Herstdlung vonfestcr Ble.igla.tte aus Blei- 
stiickchen, die in einer Drehtrommel m it einem oxydierenden Gas an der Oberflache 
oxydiert werden. Das erhitzte oxydierende Gas wird m it W.-Dampf gesiitt. (Zeichnung). 
(F. P. 749 898 vom 1/2. 1933, ausg. 1/8. 1933.) M. F. Mu l l e r .

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
H. E. Ebright und J. E. Hansen, Eigenheiten von saurefestem Deckemail. 

Saurefestes Email auf Grund aufgeschmolzen, zeigte eine Anzahl ungedeckter Stellen. 
Diese entstanden durch ein heftiges Aufkochen des Grundes u. konnten vermieden 
werden, wenn iiber dem Grund eine nieht siiurefeste Deckemailscliicht u. dariiber 
das resistente Email aufgebrannt wurden. Die bei saurefestem Email yerwendeten 
Stellmittel wie Alaune, NaAlO, waren an diesem Aufkochen m it schuld. Femer 
zeigten die Zusatze von B30 3, KHSO.,, A12(S04)3 u. konz. H 2S 04 ais Stellmittel diesen 
Fehler nieht. (J. Amer. ceram. Soc. 16. 433—36. Sept. 1933.) L o f f l e r .

Ralph W. Baker und J. C. Joublanc, Fortschrittsbericht iiber Gase in emaillier- 
fahigem Eisen. Mit steigendem C-Geh. verringert sich die Lóslichkeit von CO in 
geschmolzenem Eisen. Dio Eisensorten m it niederem Geh. an C haben geringe Neigung, 
Stiekstoff u. Luft zuriickzuhalten. Mangan in  steigenden M,engen erhoht die Absorption 
von allen Gasen, ausgenommen bis 1350° CO. F iir diese Erscheinung liegt ein Maximum 
bei 0,25°/o Mn vor. Die Tendenz, CO u. H  bei Zimmertemp. zuriickzuhalten, sinkt mit 
steigenden Mn-Gehh. E in Geh. an Si u. Al zeigte nur EiufluB auf die Lóslichkeit yon 
Stiekstoff, der m it steigenden Mengen starker absorbiert wurde. Eisen mit 0,01% Mn 
hielt doppelt soviel CO u. anderthalb soyiel H  zuriick ais Eisen m it 0,1% Mn, u. 5-mal 
soyiel CO bzw. 4-mal soviel H  ais Eisen m it 0,42% Mn. (J. Amer. ceram. Soc. 16- 
437— 41. Sept. 1933.) L o e f l e r .

Richard Aldinger, Ober die Giftigkeit von Emails und emaillierten Gegenstiinden. 
Die Frago der Giftigkeit von Email sollte nur bei Geschirr, das m it Speisen in Beriihrung 
kommt, diskutiert werden. Die Giftigkeit riehtet sich niclit naeh dem Geh., sondern 
naeh der Auslaugbarkeit giftiger Stoffe. Aus gewerbohygienischen Griinden sollte 
bei nieht m it GenuBmitteln in Beriihrung kommenden Emails die Verwendung von 
sehweren Giften wie PbO, A s,03 naeh Móglichkeit eingcschriinkt werden. (Glashutte 
63. 617—19. 11/9. 1933.) " L o f f l e r .

T. Nakai und Y. Fukami, Rontgenuntersuchung einiger keramischer Roli- 
materialien. I I . (I. vgl. C. 1933. II . 1415.) Die Kaoline wurden zwischen 300 u. 1000° 
bei 8 yerschiedenen Tempp. je 3 Stdn. gebrannt. Es wurde die Entwasserung der 
Kaolinmoll. von 350° bis zu ihrer Beendigung bei 780° durch Beobaehtung der Róntgen- 
interferenzen verfolgt. Al20 3-lnterferenzen wurden yon 900° aufwarts bemerkt. (J. 
Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 36. 434 B—35 B. Juli 1933. Kioto, Municipal Inst. 
of Industrial Research [Orig.: engl.].) S C H U S T E R ID S .

Hermann Harkort, Die Verwendung des Habera-FeldspatmeMes fiir kercmische 
Zwecke. (Vgl. L. S t u c k e r t , C. 1933. II. 2577.) Der Haberafeldspat zeigte sich fiir 
Glasuren aller A rt u. Qualitatsporzellanmassen sehr gut geeignet. Infolge scines 
geringen Fe20 3-Geh. besitzt seine Brennfarbe eine liohe WeiBe, die ihn fiir Glasuren 
in hohem MaBe geeignet macht. Der Geh. an amorpher, piast. Tonsubstanz betriigt 
etwa 8°/0. Die Siebanalyse u. die Schlammanalyse naeh S c h u l z e -H a r k o r t  zeigten 
KorngroBen unter 15 /t 5% , 15—41 /t 14,5%> 41—70 fi 3,0%. 70—90 fi 31,5 /», 
90— 120 fi 20,0°/o, 120—200 fi 20,5°/„ u. iiber 200 /t 5,5%. Aus der mittleren chem. 
Analyse von 69,0%  S i02, 18,0% A120 3, 0,05—1,0% Fe20 3, 0,6% CaO, 10,0% K2U>
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0,7°/o NaaO u. 2,0%  Gluhverlust erreclinet sieli die Mineralzus. von 68,4°/0 Feldspat,
ll,4°/o Tonsubstanz u. 20%  Quarz. Die nikr. Unters. zeigt, daB in der Hauptsache 
Orthoklas u. deutliche Kaolinitkrystalle yorliegen. Zum SchluB werden Berechnungen 
von Glasuren- u. M.-Versatzen angegeben. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 66. 
609—11. 7/9. 1933. Berlin.) S c h u s t e r i u s .

Renato Salmoni und H. E. Schwiete, Die Vorgange beim Abbinden von Tonerde- 
zement. (Vgl. C. 1933. II. 1415.) Die dem Anmachen folgende H ydratation der Zemente 
erfolgt diskontinuierlieb. Die Ursaehe des diskontinuierlichen Verlaufs an Aluminat- 
zement wurde an einem italien. Schmelzzement „D urapid“  u . einem ungar. Tonerde- 
zement „Citadur“ untersucht. Wurmeabgabe u. W.-Bindung setzen erst bei Abbinde- 
ende ein. Bei 18° wurde m it der Antimonelektrode die Anderung des pn-W erts m it 
der Zeit fiir 400 g Zement in 1000 com W. vcrfolgt. Die Beobachtungen friiherer 
Autoren (S e a i l l e s , C. 1933. II. 2578) iiber das Erreichen des pH-Wertes 12 gegen 
Abbindeende u. iiber die Wrkg. eines Zusatzes von Salzen werden bestatigt u. e rw e ite rt. 
Die Festigkeitszunabme geht p a ra lle l dem pH -W ert u . der Wiirmeabgabe. Eine 
Anderung des p n -W ertes  kann erst dann eintreten, wenn eins der Klinkermineralien 
zu Ende reagiert bat. Eine Theorie der kolloidalen Erhartung wird mitgeteilt, dio aueli 
die sp ru n g h a fte  Anderung des pH -W ertes e rk liirt. (Zement 22. 523—26. 21/9. 
1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .

C. D. Niven, Ober die WarmdeilfaliigTce.it versdiiedener Isolierstoffe bei Zimmer- 
lemperatur. Die an 22 ais Baustoffe verwcndeten Isolicrmatcrialien ausgefiihrten 
Warmeleitfahigkeitsmessungen zeigen ein Ansteigen der Warmeleitfahigkeit m it der
D. in Ubereinstimmung m it friiheren amerikan. Messungen. (Canad. J .  Res. 9. 146 
bis 152. Aug. 1933. Ottawa, Nat. Res. Lab.) R. K. M u l l e r .

L. Longchambon, Messung der Warmeleitfahigkeit an feuerfeslen und v:arme- 
isolierenden Stoffen. Kurze Besprechung von MoBverff. (Ceramiąue [1] 36. 215— 17. 
Sept. 1933. Nancy, Facultó des Sciences, Lab. d. Rćfractaires.) S c h u s t e r iu s .

J. Gollan, L. Hervot und V. Nicollier, Korrektion alkalischer Strafienboden. 
Vff. untcrsuchen pn, FlieBgrenze, Plastizitatsgrenze u. -index, Kohasion unter W., 
Durchliissigkeit u. W.-Haltungsvercnogen Yerscliiedener Boden (naturlicher, saurer, 
Ca-, Mg-, Na-Boden), um don EinfluB des Siittigungsgrades des Tones festzustellen. 
Bei einem alkal. Boden (Tongeh. bis 16 // 46,65%, pn =  8,27) wird ein giinstiger 
EinfluB eines 0,1—0,2%ig- Gipszusatzes gefunden, der die Dispersion des Tones ver- 
hindert, ohne die Plastizitiit erlieblich zu beeintriichtigen. (Rev. Fac. Quim. ind. agric. 2. 
Nr. 4. 88—95. 1932.) ________________. R. K. Mu l l e r .

0 . Hamrnel Co., tibert. von: William Edward Dougherty, Pittsburgh, Pennsyly., 
Email, bestehend aus fluorfreiem Glaspulver, T i02, Sn- u. Zr-Oxyd. (Can. P. 306 348 
vom 8/10. 1929, ausg. 2/12. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstelhmg von durdi- 
sichtigem, fiir Ultramolettstrahlen durchliissigem Glas, das groBtenteils aus Ba-Meta- 
phosphat besteht. — 197 g BaC03 werden in 141 ccm H 3PO., (D. 1,68), die m it der 
dreifachen Menge W. verdiinnt worden ist, gegeben u. auf 100° erhitzt. Die M. wird 
zur Trockne gebracht, wobei die Temp. auf 130—150° gesteigert wird. Das erhaltene 
Ba-Metaphosphat wird in einem Al-GefaB bei 1000—1200° zu einer glasahnlichen M. 
geschmolzen. In  einem weiteren Beispiel wird neben BaC03 nocb CaCOs u./oder MgO 
verwandt. (F. P. 751 524 vom 23/2. 1933, ausg. 5/9. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Corning Glass Works, Corning, Wiederherstellung der Durchdringliclikeit von Glas 
fiir ultramoleite Strahlen. Das Glas wird ein- oder mehrmalig erhitzt, z. B. bei einer 
sieli der Ausgluhtemp. niihernden Temp. yon ca. 550°. Die Erhitzung dauert ca. 15 Min. 
(N. P. 51 620 yom 13/10. 1928, ausg. 17/10. 1932.) D r e w s .

George Milroy Carrie, Montreal, (juebec, und Arthur C. Halferdahl, Ottawa, 
Ontario, Canada, Baumaterial zum Auskleiden von Ofen, bestehend aus 18—22% Kalk, 
5—10% Fe-Oxyd u. im restliclien Teil aus MgO. Vgl. F. P. 727522; C. 1932. II. 3603 
u. E .P . 381981; C. 1933. I. 482. (Can. P. 305 757 vom 22/12. 1928, ausg. 18/11. 
1930.) M  F  Mu l l e r .

Georg Wieland, Berlin-Zehlendorf, Hydraulisdies Bindemittel, dad. gek., daB 
.Natrolith, ein bisher ais unverwertbarer Abfall angesehener Bauxitriiekstand der Ton- 
erde-Aluminiumerzeugung, innig m it unliydraul. oder hydraul. Bindemitteln, wie 
Kalken oder Zementen, oder m it einer Misehung yon unhydraul. (Luftkalk) u. hydraul. 
Bindemitteln yermischt ist. — Dns Bindemittel gemiiB dem Patent yerleiht dem Mórtel
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bzw. Beton eine hohe Anfangsfestigkeit, es la-Cfc ilin nicht mehr krystallin., sondern 
gelfórmig abbinden u. gibt ilim ein giinstiges Verhaltnis von Zug- zu Druckfestigkeit, 
so daB keine Neigung zum Schwinden besteht. (D. R. P. 582 877 KI. 80b°vom 
18/11. 1932, ausg. 15/9. 1933.) H e i n r i c h s .

Jacques Aumarechal, Frankreich, Holzbeton. Der Beton, der auch m it Eisen- 
einlagen bewehrt werden kann, besteht aus Zement, z. B. Portlandzement, u. feinen 
Holzteilen, die besonders behandelt sind, dam it sie am Zement haften. Die Holztoile 
worden, am besten in der Form grober Sagespane, m it einer wss. Lsg. eines an der 
L uft oxydierenden, aber wieder zu reduzierenden Metallsalzes yermischt unter Hinzu- 
ftigung einer angemessenen Mengo gelóschten Kalks. Die M. wird dann zerrieben, bis 
vollige Oxydation eingetreten ist, u. m it Zement gemisoht, der die Zwischenraume 
zwischen den Holzpartikeln ausfiillt. Das fertige Prod. soli die Eigg. des Holzes u. 
des Sandbetons vereinigen. Es ist widerstandsfahig, unveranderlich, elast., es laBt sich 
leicht bearbeiten u. hafte t auf Metallflaehen, die es gleichzeitig gegen Rosten schiitzt. 
Um es wasserundurchlassig zu machen, erhiilt die M. einen Zusatz einer wss. Emulsion. 
(F .P . 750 723 Yom 14/5. 1932, ausg. 17/8. 1933.) H e i n r i c h s .

Albert Charrier, Verzierungsverfahren fiir  Holz, Gips und Faserzemenlflachen. 
E rs t kommt ein Leimauftrag, dann ein Farbauftrag aus 1 kg „blane de Meudon“, 
30 g Gelatine u. 350 g W. Nach dem Trocknen wird abgeschlossen u. mit fettem 01- 
lack ein- oder mehrmals lackiert. (F .P . 743 526 yom 4/10. 1932, ausg. 1/4. 
1933.) B r a u n s .

Wiener Steinholzwerk Josef Sejvel, Wien, Fuflboden- und Wandbclag. 4Teile 
Lederabfall werden m it MgCl2 getrankt u. m it 1 Teil gebrannter Magnesia yermischt. 
(Tschechosl. P. 40167 vom 25/2. 1930, ausg. 25/6. 1932.) S c h o n f e ld .

Vn. Agrikulturchem ie. Diingemittel. Boden.
Walter Obst, Dolomitisclier Magnesiakalk — eine besonders vorleilhafle Kalk- 

d-iingung. Vf. weist auf die Erfolge hin, die seit Jahren in Holland bei der Bekampfung 
des Kartoffelschorfes mittels Diingung m it Kaliummagnesiumsulfat erzielt werden 
konnten u. fiihrt Verss. m it Magnesiakalk an, wobei ahnliche Erfolge erzielt werden 
konnten. (Kunstdunger u. Leim 30. 144— 46. Mai 1933.) W. S c h u l tz e .

Jentsch, Ergebnisse und Beobachtungen iiber Kaliwirkung in einem Dauerdiingungs- 
versuch der iloheren Lehranstalt fiir  praklische Landwirte in  Schweidnitz. Kalimangel- 
erscheinungen treten weniger bei Getreide, sondern vor allem bei dem Anbau von 
Zuekerriiben u. Pferdebohnen auf. (Ernahrg. d. Pflanzo 29. 168—72. 1/5.
1933.) W. S c h u l tz e .

E. Lowig, Ober den Einflu/3 des K -Ions und der Kalisalzanionen auf die Wider- 
standsfahigkeit der Oetreidearłen gegen den Befall von Erysiphe graminis. GefaBverss. 
m it Sommerweizen, Hafer u. Gerste, auf einem Boden, der 89°/0 Sand, l °/0 Torfmull 
u. 10%  eines Bodens aus Kalimangelyerss. enthielt. Die unzureichend mit Kali ver- 
sorgten Pflanzen litten  immer unter so starkem Befall, daB sie kaum zur Ahrenbldg. 
kamen. Dagegen zeigten die stark m it Kali gedungten Vers.-Reihen einen deutlich 
geringeren Pilzbefall. Einen erheblichen EinfluB auf den Befall hat auch die Kationen- 
art. So wiesen die m it Kali in  Form  yon Silicat gedungten Reihen einen weit geringeren 
Befall ais dio m it Kali in  Form von Sulfat, Chlorid, Carbonat u. Citrat yersorgten 
Reihen auf. Die Silicatgabe bewirkte eine Zunahme des Si02-Geh. der Pflanzen um 
das 3—5-fache. Mkr. Unterss. ergaben, daB die AuBenmembranen der EpidermiszeUen 
bei den m it Silicat gedungten Pflanzen auBerordentlieh stark yerdickt waren. Vf. 
glaubt in der Membranverdickung eine direkte Ursaehe fiir die erhóhto Besistenz 
gegen Mehltaubefall gefunden zu haben. (Ernahrg. d. Pflanze 29. 161—67. l/u-
1933. Inst. f. Boden- u. Pflanzenbaulehre, Landw. Hochschule Bonn-Poppels- 
dorf.) W. S c h u l t z e .

Walther, Die Pliosphorsduredungung im  Lichłe neuester Forschung. Vf. gelungt zu 
der Auffassung, daB eine P 20 5-Gabe in Form yon Thomasmehl, Superphosphat odei 
Rhenaniaphosphat auf lcalkhaltigen Boden ais einander gleichwertig anzusehen ist. 
Dagegen diirfte das Superphosphat dem Thomasmehl gegeniiber auf sauren Tonboden 
im Nachteil sein, da hier eine Festlegung d e r  11. Superpbosphatphosphorsau re  m 
yon schwerl. Al- oder Fe-Phosphat erfolgt. (Kunstdunger u . Leim 30- 69 72. JUarz 
1933 j o \ w  S c h u l t z e .
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C. Kriigel und C. Dreyspring, Ist die Superpliosphatkopfdungung einer Super- 
phospliatkrumedungung gleichwertig ? Topfverss. m it Hafer u. Gerste lieferten bei 
einer Superphosphatkopfdiingung bessere Ergebnisse ais bei einer Superpliosphat- 
krumediingung. (Superphosphate 6. 157—66. Sept. 1933.) W. S c h u l t z e .

C. Kriigel und C. Dreyspring, Weilere Kopfdiingungsversuche mil Superphosphal 
und Thomasmekl. (Vgl. 0. 1933. I. 108; C. 1932. II. 1062.) Weitere Vers.-Reihen m it 
Mais, Gelbhafer, Gerste u.Weizen, wobei Superphosphat ais wasserlósliche u.Thomasmehl 
ais citronensaurclosliche Phosphorsauremenge verabfolgt wurde (50 u. 100 kg P20 5/ha). 
Das Wrkg. - Verhaltnis Superphosphat: Tliomasmehl betrug bei Mais 100:88,1, bei 
Gelbhafer 100: 88,4, bei Sommergerste 100: 80,8 u. bei Sommerweizen 100: 83,9. 
(Superphosphate 6. 117— 25. 137—46. Ju li 1933.) W . S c h u l t z e .

W. Dix und E. Rauterberg, Die Sterilisation des Bodem mit H ilfe des elektrischen 
Stromes. Die Sterilisation des Bodens wird durch Erhitzen m it Wechselstrom auf 
GO—80° bewirkt. Fiir die Erhitzung von 1 cbm Boden bis zu 30 cm Tiefe sind etwa 
10 Kilowattstdn. erforderlieh. Gute Erfolge bei einem Boden, der m it Kartoffelkrebs 
verseucht war. (Wiss. Arch. Landwirtsch. Abt. A. Arch. Pflanzenbau 10. 172—90. 
15/5.1933. Kiel.) W . S c h u l t z e .

Bernhard Rademacher und Otto Schmidt, Die bisherigen Erfalirungen in der 
Belcdmpfung des Rubennematoden (Heterodera Scliachtii Schm.) au f dem Wege der Reiz- 
beeinflussung. Von mehr ais 300 Stoffen wird die Reizwrkg. teils im Laboratoriums- 
vers., teils im GefaBvers. u. teils im Freilandvers. unters. Ferner wird die prakt. An- 
wendungsmóglichkeit dieser Stoffe u. ihr EinfluB auf das Pflanzenwachstum gepriift. 
(Wiss. Arch. Landwirtsch. Abt. A. Arch. Pflanzenbau 10. 237—96. 15/5. 1933. Halle, 
Univ., Inst. f. Pflanzenbau u. Pflanzenziichtung.) W. SCHULTZE.

Malcolm Park, Die Olbehandlung von Bananenkrankheiten. Feldverss. m it einem 
Schwerół (D. 0,864, Flamm punkt 170—180° F) lieferten bei SproBspitzenerkrankung 
(bunchy top disease) u. Panama- oder Welkkrankheit giinstige Ergebnisse. Die
Behandlung besteht in einem Abschneiden kranker Pflanzen 4 Zoll iiber dem Boden
u. tlbergiefien des Stumpfes m it 2 Pints des Oles. Das 01 dringt in den Boden u. bringt 
clie unterird. Teile der Pflanze zum Absterben. Nachanbau nach 2— 6 Monaten heferte 
n. Pflanzen. (Trop. Agriculturist 81. 86—90. Aug. 1933. Ceylon, Dep. of Agri- 
culture.) G r o s z f e l d .

J. Gollan, L. Hervot und V. Nicollier, Mechanische Bodenanalyse. (Vgl. C. 1930-
II. 1904.) Methoden der Sedimentationsanalyse, Sclilammung, Siebung; Technik der 
meehan. Analyse. (Rev. Fac. Quim. ind. agric. 2. Nr. 4. 64— 87.1932.) R. K. M u l le r .

Josue Gollan, Bestimmung der Fliefigrenze in Boden. Um die individuellen Fehler 
bei der Best. der Fliefigrenze von Boden auszuschalten, ha t Vf. einen App. konstruiert, 
bei dem die in einen einseitig abgeplatteten Ring geknetete Bodenmasse m it Schlagen 
gleichfórmiger In tensitat behandelt wird. Ais „untere FlieBgrenze“ wird der Zustand 
bezeichnet, bei dem durch 10 solche Schliige Trennung erzielt wird. (Rev. Fac. Quim. 
ind. agric. 2. Nr. 4. 106—09. 1932. Santa Fe.) R. K. Mu l l e r .

L. Hervot, Bestimmung der Fliefigrenze in Boden. Vergleichende Untersuchuruj. 
(Vgl. vorst. Ref.) Wahrend nach der klass. Methode, bei der die Schlage m it der Hand 
ausgefiihrt werden, aueh bei geiibten Personen die gefundenen FlieBgrenzen erhebliche 
Abweichungen zeigen, werden diese bei Verwendung der meehan. Methode nach G o l l a n  
auf ein MindestmaB herabgedriiekt. (Rev. Fac. Quim. ind. agric. 2. Nr. 4. 110—11.
1932. Santa Fe.) R. K. Mu l l e r .

Josue Gollan und Carlos Christen, Bestimmung der Curbonate und organischen 
Stoffe in Boden. Vff. beschreiben eine Anordnung zur COz-Best. in Boden: Der zu 
untersuchende Boden wird in einem m it Tropftrichter versehenen Fraktionierkolben 
in einem C02-freien Luftstrom zunachst m it W., dann m it HC1 erhitzt, das W. in einem 
RiickfluBkiihler kondensiert u. die Gase durch drei hintereinandergeschaltete Absorptions- 
rohre m it NaOH hindurchgesaugt. Der Geh. an organ. Materie kann an derselben oder 
einer anderen Probe durch Zers. m it H 2S04 u. Best. der entwickelten C02 in analoger 
Weise erm ittelt werden. (Rev. Fac. Quim. ind. agric. 2. Nr. 4. 112—19. 1932. 
Santa Fe.) R. K. Mu l l e r .

Jamshed Ardeshir Daj i, Die Bestimmung der Cellulose im  Bodem. Die neue
Arbeitsweise wird unter Beriicksichtigung der Methoden von J e n k i n s  u . C h a r p e n t i e r  
durchgefiihrt. Der Boden wird nacheinander m it h. verd. Alkali u. Saure behandelt; 
dann folgt Ausschuttelung in der Kalte m it NaOCl u. Extraktion m it S c h w e i t z e r s  
Reagens. Die erhaltenen Resultate stimmen m it der Hypochloritmethode von

XV. 2. 231
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JENEINS ubercin. (Biochemical J . 26. 1275—80. 1932. Rothamsted Experiment 
Station.) W. S c h u ltz e .

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
Antonio Furia, Konzentrierung durch Fłotalion. V. Molekularkriifte. (IV. ygl. 

C. 1933. II. 2734.) Capillaritatserscheinungen, Scliaumwrkgg., Theorie der Flotation 
von Erzen. (Chimica 1. 195—97. Aug. 1933.) R. K. Mu l l e r .

Eug. Prost, EinfluB der durch Fłotalion erzielten Erzkonzentration auf die Ver- 
hiittung. Vf. g ibt eine Ubersicht der neueren Flotationsergebnisse in den U. S. A. u. 
erórtert zunachst den EinfluB der Flotation auf die Cu-Verhuttung. Vf. gelangt zu 
der Auffassung, daB m an bis lieute nicht behaupten kann, daB die Flotation einen 
entsehiedenen EinfluB auf die NaBaufbereitung von Cu ausgeiibt hat. (Rev. univ. 
Mines, Mćtallurgie, Trav. publ. [8] 9. (76.) 521—29. 1/10.1933.) K u n o  W o l f .

J. G. Pearce, Graphitoxydaiion. Vf. wendet sieh gegen die Meinung, daB der 
Graphit die Ursache fiir Sehwierigkeiten beim SehweiBen u. Emaillieren ist. Im Hin- 
blick auf die Vorgange beim oxydierenden Tempem is t er yielmehr der Ansicht, daB 
der gebundeno C fiir Gasentw. u. a. yerantwortlich zu machen sei. (Metallurgist 1933. 
48. Beilage zu Engineer 30/6. 1933.) W e n t r u p .

Milo J. Stutzman, Der Einfluji von Nickel au f die Stabililat des Eisencarbids 
und a u f das Feingefiige von ivei{lem Gufieisen. Schmelzen m it 2,25—2,35% C, 0,9—0,96% 
Si, 0—10,3% Ni wurden bei 936° getemport u. auf ihren Graphitgeh. untersucht. 
Steigender Ni-Geh. beschleunigt den Zementitzerfall sehr stark. Ferner wird das Gefiige 
mkr. untersucht u. dio Verschiebung des A,-Punktes m it steigendem Ni-Geh. festgelegt. 
(Metals and Alloys 4. Nr. 4. 55— 58. April 1933.) W e n t r u p .

E. Piwowarsky und E. Sohnchen, Uber den Einflu/3 von Aluminium  auf GuĄeisen. 
Vff. schildern den EinfluB eines Al-Zusatzes auf GuBeisen in bezug auf die Verschiebung 
des Sattigungsyermogens der Schmelzen u. des y-Eisens fiir C, auf die Graphitausbildung 
u. Hartę, sowie das Grundgefuge. Weiter wird auf die GieB-, Festigkeits-, magnet., 
phys. u. chem. Eigg., die Zunder-, Korrosions- u. Wachstumsbestandigkeit yon GuBeisen 
m it 0—18% Al eingegangen. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 12. 417—21. 
21/7. 1933.) W e n t r u p .

G. F. Comstock, Ergebnisse von V er glekhsversuchen an mil Tiłan behandeltem 
und anderem legiertem Ghifleisen. (Amer. Foundrymen’s Ass. Preprint Nr. 33—5. 
8 Seiten. 1933. Niagara Falls, Titanium AUoy Mfg. Co. —  C. 1933. I I. 2316.) H j. V. Schw .

P. Herasymenko und F. Poboril, Molekulare Beslandteile in fliissigem Slahl 
und ihr Einflufi au f das Desoxydatioiisgleichgewicht. Auf Grund thermodynam. Be- 
rechnungen am System Fe-Si kommen die Vff. zu folgenden Ergebnissen: Die Annahme 
des Vorhandenseins von Eisensiliciden im geschm. Zustand widerspricht nicht dem 
Verlauf der Soliduslinie. N ur freies (atomist.) Si nim m t an der Desoxydation teil. Zusatz 
von Mn erniedrigt den Geh. an freiem Si durch Bldg. von Mangansiliciden. Die Des- 
oxydationswrkg. von Si in  manganhaltigem Stahl ist daher auch geringer ais in mangan- 
freiem. (Coli. Trav. chim. Tchćeoslovaquie 5. 331—38. Juli/Aug. 1933.) H j. V. ScHWA.

J. H. Hruska, Fertigmachen von Stahlchargm. Teil X I. (X. vgl. C. 1933. II . 2735.) 
Besondere Vorrichtungen zum gleichzeitigen GuB zweier Blocke. (Blast Fumace Steel
P lant 21. 372—73. Aug. 1933.) W e n t r u p .

J. H. Hruska, Fertigmachen von Slahlchargen. Teil X II. (XI. ygl. yorst. Ref.) 
Ausfiihrung des Gusses im Gespann, seine Vor- u. Nachteile. (Blast Fumace Steel Plant 
21. 422—23. Aug. 1933.) W e n t r u p .

R. A. Stephen u n d  W. R. D. Jones, Erholung des Stahls nach der Dauerpriifung. 
P ro b en  e ines S tah lg u sses, d e r  in  e in e r W oH L ER -D auerprufm aschine bis zum Bruch 
b e h a n d e lt  w ar, w u rd e n  ró n tg en o g ra p h . d u rc h  A u fn ah m e  von  L auediagram m en unter
su c h t. D ie  D ia g ram m e  w u rd en  v o r  u . u n m itte lb a r  n a c h  d e r P ru fung , sowie nach 
10-m onatigem  L ag e rn  aufgenom m en . A us d e n  D iag ram m en  w ird  au f eine Krystall- 
e rh o lu n g  bei gew ohnlicher T em p . gesehlossen. (M etallu rg ist 1933. 36— 38. Beilage zu 
E n g in e e r  30/6. 1933.) WENTRUP.

H. J. Gough und D. G. Sopwith, Vergleichende Korrosicmsermiidungsversuche 
bei zwei Beanspruchungsarten. Zur Festlegung der Beziehungen zwischen der Ermiidungs- 
festigkeit eines Werkstoffes, wie sie bei direkter u. bei Biegungsbeanspruchung festgestellt 
>vird, wurden yergleichende Yerss. an 37 yersehiedenen Stahlen u. Legienmgen yot- 
genommen. Sie zeigten, daB m it Ausnahme weniger Falle die Ermiidungsfestigkeit bei
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Biegebeanspruchung hoher liegt. Die gleichen Unterss. wurden unter gleichzeitigen 
korrodierenden Einfliissen angestellt. Die Ergobnisse der Verss. werden miteinander 
yerglichen. (Iron Coal Trades Rev. 126. 1005—06. 30/6. 1933.)] W e n t r u p .

F. Sauerwald, H. Gross und G- G. Neuendorff, Flocken in  Nickeł-Chrom- und  
ahrdichen Legierungsstahlen. Die Erscheinungsformen von Flocken und die Ursachen 
fiir ihr Auftreten, wie sie sich nach dem Sclirifttum u. den Arbeiten der Vff. darstellen, 
werden kurz besprochen. In  erster Linie werden Seigerungen u. Warme- u. Bearbeitungs- 
spannungen fiir die Flockenbldg. yerantwortlich gemacht. Die Moglichkeiten ihrer 
Vermeidung ergeben sich hieraus. (Metals and Alloys 4. Nr. 4.41—43. April 1933.) W e n t r .

— , „Ghromador" — ein neuer Baustahl mit ungewóhnlicher Feslifjke.il bei nur etwas 
grofieren Koslen. Dio Eigg. des „Chromador“-Baustahls werden beschrieben. E r enthalt 
maodmal 0,3°/o C» 0,7—1,0% Mn, 0,7—1,1% Cr, 0,25—0,5% Cu, m asim al 0,2% Si, 
seine Festiglioitseigg. liegen hoher ais beim St. 52. Ferner wird auf die Korrosionseigg. 
u. die zweckmaBigste Qualitat der Nieten bei Verwendung des Chromador-Stahls ein- 
gegangen. Die Kosten des Stahls sind 15—25% hoher ais die eines n. Baustahls. (Engng. 
Contract Rec. 47. 592—95. 14/6. 1933.) W e n t r u p .

— , Sldhle fiir  die Oummiinduslrie. Kurze Darst. der Entw. des legierten Stahls 
u. seiner Verwendung fiir korrosionssichero Gefa.Be, Werkzeuge, verschleififeste Werk- 
stoffe u. a. (India Rubber J . 86. 75—76. 15/7. 1933.) W e n t r u p .

Bernard P. Haigh und Brinley Jones, Die Auswertung von Zugversuchen im  
Hiriblick au f Bleilegierungen. Die Langenanderungen von Pb-Legierungen weichon 
beim Zugrers. btark yoneinander ab. Fiir eine Beurteilung der Dehnung dieser Legie
rungen ist die Aufnahme von Spannungs-Dehnungsschaubildern daher unumganglich. 
Die Langenanderung wird in gleichmaBig yerteilte Liingung u. órtliche Dehnung unter- 
teilt. Diese Einteilung wird theoret. begriindet u. an Beispielen dargelegt. Ais mathe- 
mat. Ausdruck der Dehnung wird die Formel [C +  C  ■ D/L] gefunden, in der L  
die urspriingliche Lange, D  don Durchmesser u. G u. C" Konstanten bedouten, dio 
aus den Spannungsdehnungsschaubildern entnommen werden. Ein angenaherter
Wert der gleichmaBig verteilten Langung kann unm ittelbar durch Dehnungsmessung 
an einer kurzeń MeGlange in groBer Entfernung vom Bruch erm ittelt werden. (J .  Inst. 
Metals 51. 49—70. 1933. Greenwich, Royal Naval College u. Brimsdown, Res. Labor. 
of tho Associated Lead Manufacturors, Ltd.) G o l d b a c h .

L. H. Challendar, Graphitisches Silicium, Warmebehandlung und elektrische Leit- 
fahigkeit von Aluminium. (Vgl. C. 1933. I. 2283.) Nach einer gasomotr. HCl-Methodo 
wird der graphit. Anteil des gesamten Si-Zusatzes in Al-Legierungen bestimmt. Durch 
diese Best. laBt sich der EinfluB der Warmebehandlung der Legierung auf ihre Leit- 
fahigkeit u. die Menge des graphit. Si feststellen. Danach hangt die Steigerimg der 
Leitfahigkeit offenbar m it der ersten Abscheidung des graphit. Si zusammen. Dio
Anderungen in  der Form des vorhandenen Si bei Blech, D rah tu . GuBstiicken nach ver- 
schiedenartigen AnlaBbehandlungen werden verfolgt. (J. Inst. Metals 51. 199—214.
1933. Dagenham, Ford Motor Co., Ltd.) G o l d b a c h .

G. T am m ann und G .B andel, DieAnwendung des radioakliven BlaiisotopsThorium B
zur Entscheidung metallkundlicher Fragen. (Vgl. C. 1933. I. 3778.) Die m it Th B 
beladenen Metallstreifen werden unter H 2 zusammengeschmolzen u. das plan geschliffene 
Metali ungeatzt auf die photograph. Platto gelegt. Aus den Radiogrammen ergibt 
sich, daB sich Th B in Pb, Tl u. Mg l6st, bei den Metallen Bi, Sn, Sb, Ag, Au, Cu, Ni, 
Zn, Cd reichert es Sich an den Korngrenzen an. Die Lóslichkeit yon Th B in Pb, Bi, 
Sn, Ni wurde m it der des gewóhnlichen Pb yerglichen, es ergab sich, daB Th B weniger 1. 
ist ais gewóhnliches Pb; das radioakt. Verf. ist wesentlich empfindlicher ais das mkr., 
das immer zu hoho Werte liefert. Beim Fe reichert sich Th B an den Stellen an, wo 
Beimengungen bei der ICrystallisation abgeschieden werden, beim Al findet haupt- 
sŁchlich Adsorption an Tonerde sta tt. Beim Schiitteln von fl. Th B-haltigem Al mit 
fl- Pb, Bi, Tl, Cd geht das Th B fast vollstandig in diese Metalle iiber, ebenso beim 
Schiitteln von fl. Zn m it fl. Pb, Tl, Bi. Th B, im Eutektikum  an den Korngrenzen 
abgeschieden, bleibt an seinem Platz, auch wenn im festen Zustand Umkrystallisation 
stattfindet. Durch Vergleich des Radiogrammes m it dem Atzdiagramm laBt sich so 
eino Anderung des Gefiigebildes siehtbar machen. (Z. Metallkunde 25.153—56. 207—09. 
Juli 1933. Gdttingen.) G u n t h e r .

M. v. Schwarz und K. Christoph, Priifung von Feinblechen. Die ZerreiBprufung 
liefert bei der Unters. von Feinblechen nicht durchaus einwandfreie Werte, zudcm ist 
sie kostspielig u. zeitraubend in der Ausfiihrung. Vff. erórtem  demgegeniiber den W ert

231*
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der Tiefungsprobe nach E r ic h S E N  u . stellen die theoret. Beziehungen zwischen dieser 
u. der ZerreiBprobe fest. An Proben wurde die Richtigkeit dieser Beziehungen u. damit 
der besondere W ert der Tiefungsprobe fur die Kennzeiehnung der Festigkeitseigg. eines 
Werkstoffes bewiesen. (Metali wirtsch., Metallwiss., Metallteohn. 12- 476—77. 18/6.
1933.) W e n t r u p .

E. A. Hurmę, SchweiBung hochmanganhaltigen Stalils. Nach Besprechung der 
Anforderungen, die an SchweiBungen hochmanganhaltigen Stahls zu stellen sind, geht 
Vf. auf die Vorgange bei der SchweiBung nahor ein u. schildert die fur die Qualitat 
der SchweiBung nachteiligen Gefiigeausbildungen. Durch Verwendung Ni-legierter 
Eloktroden oder Aufbringen zweier verschieden legierter SchweiBungen iibereinander 
kann die SchweiBung so ausgebildet werden, daB sie gleiche Eigg. wie der Werkstoff 
selbst zeigt. (Iron Steel Engr. 10. 213— 16. Aug. 1933.) W e n t r u p .

E. A. Hurmę, Lichtbogenschweijiung von roslfreiem Stahl. Nach einer Kenn
zeiehnung der chem. Zus. der rostfreien Stahle wird auf die Schweifieigg. der Ni-Cr- 
u. der Cr-legierten Stahle niiher eingegangen u. dabei auf die Unterschiede in der Be
handlung u. in dera Verli. dieser beiden Gruppen bei der SchweiBung hingewiesen. Be
sondere Erórterung finden die Elektroden, ihre Zus. u. die Wichtigkeit der Ummantelung 
fiir die CJualitat der SchweiBung. (Iron Steel Engr. 10. 193—96. Ju li 1933.) W e n t r u p .

U. R. Evans und R. B. Mears, Korrosion der Metalle. Vff. glauben den Ansichten 
von B en g o ug h  u. WORMWELL (C. 1933. I I .  277) in  einigen Punkten nicht zustimmen 
zu konnen u. kiindigen Unterss. zur Aufklarung der Differenzen an. (J . Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 52. 603. 21/7. 1933. Cambridge.) L orenz.

E. Schweitzer und S. Kiesskalt, Elektromagnelischer Schichidickenpriifer fiir 
Korrosionsschutzuberziige. Die zu raessende Sehicht wird ais Schlitz in einen durch 
Wechselstrom erregten magnet. Kreis geschaltet u. die Anderung der Selbstinduktiyitat 
der Erregerspule in Abhangigkeit von der Sehlitzbreite bestimmt. Vorausgesetzt ist, 
daB ein magnet. Werkstoff ais Untergrund yorliegt. Vff. beschreiben auch einen Tast- 
kórper fiir LiehtnetzanschluB (Hersteller: H a r t m a n n  & B r a u n ,  Frankfurt a. M.), 
der genaue einseitige u. punktfórmige Messung gestattet; aus der mitgeteilten Eicli- 
kurve ergibt sich die Anwendbarkeit fiir Sehichtdicken von 0,2—5 mm. (Chem. 
A pparatur 20. Nr. 17/18. Suppl. 33—34. 2B/9. 1933.) R. K. M u l l e r .

Fried. Krupp A.-G. Friedrich-AKred-Hutte, Rheinhausen, Reduktion von Erzen, 
insbesondere von Eisenerzen, m it Hilfe yon Gichtgasen, wobei diese durch Uberleitcn 
iiber gliihende Kohle in einem stetig arbeitenden Luftgaserzeuger regeneriert werden, 
dad. gek., daB die yom Hochofen kommenden Giehtgase in standigem Strom durch 
den Luftgaserzeuger u. Red.-Schacht geleitet werden u. darauf nach Verwendung 
wieder in  die Gichtgasleitung zuriickstromen. (N. P . 51 402 vom 14/1. 1930, ausg. 
5/9. 1932.) DltEWS.

Riehardson Comp., Locldand, iibert. yon: John R. Cain, Washington, und 
Sampson W. Yates, Cincinnati, Herstdlung von Eisensulfidmaterial. Fe-Erz (Hamatit) 
u. P yrit werden m it einem Red.-Mittel fiir das Fe-Erz in  Ggw. yon Brennstoff erhitzt; 
hierbei yerbindet sich jedes Fe-Atom des Erzes m it einem S-Atom des Pyrits (FeS2), 
so daB das gesamte Fe allmahlich zu FeS wird, welches gesehmolzen u. dann yon der 
Schlacke getrennt wird. Vorteilhaft werden fiir das Verf. Briketts aus feinzerteiltem 
H am atit, P yrit u. Kohle yerwendet, die im Schaehtofen gesehmolzen u. dann ver- 
gossen werden.. -— Das Materiał wird yerwendet ais Anodę zur Herst. von Elektrolyt- 
eisen; hierbei wird das Entstehen schiidlicher freier Saure yermieden, die Anodę 
behalt bei der Zers. ihre Form u. braucht nur wenig gereinigt zu werden. (A. P. 
1 9 0 4  915 yom 16/4. 1928, ausg. 18/4. 1933.) H a b b b l .

Bonney-Floyd Comp., Columbus, iibert. von: H. Alton Mitchell und James 
L. Cawthon jr., Columbus,- Perlitisches Oupeisen und Herstdlungsverfahren. Das bei 
1400—1650°iiberhitzte GuBeisen besteht aus 1,75— 3,75% C, 0,5—3%  Si, 0,25—2% Mn,
0,1—2%  Cr, 0,1—2%  Mo, Rest Fe m it den n. Verunreinigungen an P  u. S. Das Ge- 
fiige ist perlit, m it fein yerteiltem Graphit. Das Schmelzen erfolgt in einem beliebigen 
Gfen, das Uberhitzen im Elektroofen. — Der GrauguB besitzt hohe Zugfestigkeit, 
maBige H artę, grofien VerschleiBmderstand, gleichmaBiges Gefiige, sowie grofie 
Gefiigebestandigkeit bei n. u. erhóhter Temp. (A. P . 1 910 034 yom 8/1. 1930, ausg. 
23/5. 1933.) H a b b e l .

Industrial Furnace Corp., Buffalo, iibert. yon: Anson Hayes, jVIiddletown, 
und Harry O. Breaker, Buffalo, Wćirmebehundlung von weiflem Gu/ieisen, welches
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zwecks Zers. des Zementits iiber den krit. P unkt u. zweeks Verbesserung der physikal. 
Eigg. auf eine niedrigcre Temp. erhitzt wird. Wiihrend dieser Gliihungen wird das 
GuBstiick m it einer weder oxydierenden noch entkohlenden Atmosphare umgeben, 
die weder freien 0 2 noch W. enthalt u. die unter einem vorbcstimmten Druck steht. 
Die Atmosphare enthalt wcniger ais 10% CO, u. mehr ais 10% CO. Das Verhaltnis 
von C02 zu den Gesamtoxyden soli geringer sein ais ein Drittel. — Es wird ein schmied- 
bares GuBeisen m it gleichfórmiger Struktur, konstanter Zus., insbesondere beziiglich 
des C-Geh., u. erhóhtcr Zugfestigkeit erhalten. (A. P. 1915 091 vom 30/10. 1930, 
ausg. 20/6. 1933.) H a b b e l .

Laboratoire Industriel Metallurgique de la Vallee du Bois, Frankreieh, Ge- 
gossener SchndlarbeilsslaM und sein Herstellungsverfahren. Die Legierung besteht aus 
l,7°/o C, 2%  Mn, 18% Cr, 4%  W, 5%  Mo, Best Fe. Die Herst. erfolgt im Tiegel- 
oder Elektroofen. — Trotz des niedrigen W-Geh. besitzt der Schnelldrehstahl hoho 
Schneidfahigkeit. (F. P. 746 809 vom 7/10. 1932, ausg. 7/6. 1933.) H a b b e l .

Chapman Valve Mfg. Comp., Indian Orehard, iibert. von: Vincent T. Mal
colm, Indian Orcliard, Metallegierung m it bis 0,5% C, 6%  Cr, 0,75% Si, 1%  W, 
Rest Fe. Bei 0,25% C werden 0,4—0,5% Mn u. je bis zu 0,05% P  u. S bevorzugt. 
Die Legierung ist widerstandsfahig gegen S. Eine weitere Legierung enthalt bis
0,5% C, 4— 8%  Cr, 0,75—2%  W, 0,3—2%  Si; diese Legierung besitzt noch groBe 
Fcstigkeit bei 650°, eignet sich fiir Dampf- u. Olventile u. ist bestandig gegen FU. u. 
Gase, die S enthalten. (A. P. 1915 064 voni 21/10. 1930, ausg. 20/6. 1933.) H a b b e l .

Chapman Valve Mfg. Comp., Indian Orehard, iibert. von: Vincent T. Malcolm, 
Indian Orehard, Dauerslandsfester, korrosiomsicherer Stahl m it bis 0,5% C, 4—8%  Cr,
0,75—2%  W, bis 0,3%  Si, Rest Fe. — Der Stahl ist geeignet fur Dampf- u. Olventile, 
die bei 650° unter Druck arbeiten, u. besitzt eine hohe Kriechgrenze. (A. P. 1 915 065 
vom 21/4. 1932, ausg. 20/6. 1933.) H a b b e l .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen (Erfinder: Adolf Fry, Essen), Verfahren zum  
Versticken. Verf. zum H arten von Eisenlegierungen (z. B. Stahl- u. GuBeisen- 
legierungen) in  den Randschichten durch Versticken, dad. gek., daB die Verstickung 
zuerst bei einer unterhalb der eutektoiden Umwandlungstemp. liegenden tieferen u. 
dann bei einer hóheren Temp. yorgenommen wird. Die hóhere Temp. kann oberhalb 
der eutektoiden Umwandlungstemp. liegen. — Es erfolgt bei den lióheren Tempp. 
eine schnellere Verstickung, ohne daB der Nachteil der Spródigkeit u. geringen H artę 
der Nitrierschicht eintritt. (D. R. P. 579 968 KI. 18c vom 13/9. 1929, ausg. 3/7. 
1933.) H a b b e l .

Anthony G. de Golyer, New York, Herslellen und Frischen von Wolframstalil. 
Einem Stahlbad wird W-Erz, welches schadliche Verunreinigungen enthalt, wie P, 
As, Sn, S oder Cu, femer CaW 04 u. ais Red.-Mittel C, Si, Al oder Ca zugesetzt. Dutcii 
Red. entstehen metali. W, welches in  das Stahlbad geht, u. Ca, welches sich m it den 
Verunreinigungen des Stahles u. des Erzes verbindet. Es kann kiinstliches oder natiir- 
Iiches CaWO., (Scheeliterz) yerwendet werden. — Der fertige Stahl kann 0,5—70% W 
enthalten u. sofort aus dem Erz hergestellt werden, ohne zunachst Ferro-W oder 
W-Metallpulver zu erzeugen. (A. P. 1913 833 vom 18/12. 1930, ausg. 13/6.
1933.) H a b b e l .

Soc. An. des Hauts Foumeaux, Forges et Acieries de Pompey, Frankreieh, 
KorrosionsbestaTidige Eisenlegierung. Die Legierung besitzt einen liohen Reinheits- 
grad beziiglich C, Mn, P  u. S, dereń Gesamtbetrag unter 0,25% liegt, ist stark des- 
oxydiert u. enthalt 0,2—1%  Cu, 0,01—0,15% W, 0,01—0,4%  Cr u. 0,2—0,6% Si. — 
Das Cu wird zu Beginn des Schmelzprozesses zugesetzt, W, Cr u. Si ani SchluB des 
Frischens, um Verluste zu vermeiden. Die Legierung besitzt groBe Korrosions- 
bestandigkeit gegeniiber der Atmosphare u. H 2S 04. (F. P. 746 045 vom 10/2. 1932, 
ausg. 20/5. 1933.) H a b b e l .

Armco International Corp., Frankreieh, Eisenlegierung m it Cu u. W, die auch 
noch Si u./oder Al, sowie auBerdem C, S, P usw. enthalten kann; bevorzugt werden 
ca. 0,5% Cu u. 0,05—0,1%  W, event. m it 0,025% Si u. 0,05—0,15% Al. — Dio 
Legierung besitzt erhóhten Korrosionswiderstaud, insbesondere gegen Sauren. (F. P. 
745594 vom 26/1. 1932, ausg. 12/5. 1933.) H a b b e l .

Binney Castings Comp., Toledo, iibert. von: Ralph L. Binney, Toledo, Eisen- 
legjerung mit etwa 2,5—3,5%  C, je etwa 2—3,5% Al, Cr u. Si, sowie m it etwa 0,1 bis
0)5% V. Die Legierung besitzt groBen AYiderstand gegen Schwinden bei wechselnden
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Tempp., sowie gegen Zundem, ReiBen u. Verziehen bei hohen Tempp. (A. P. 1914102 
vom 20/5. 1931, ausg. 13/6. 1933.) H a b b e l .

James Warwick Bampfylde, London, Herstdlen oder Umschmehcn von Aluminium- 
Eisenlegierungen. Fe wird m it CaF2 gesehmolzen, die Schlaeke entfem t u. dann Al 
u., eyent. erst in  der GieBpfanne, eine weitere Mengo CaF2 zugesetzt. Es konnen auch 
Fe u. Al m it CaF2 gesehmolzen u. dann zur Schmelze noeh soyiel CaF2 zugesetzt 
werden, daB die Badoborflache standig m it einer diinnen interferenzierenden Sehieht 
bedeckt erscheint. Die Legierung soli mindestens 75% Fo enthalten. SrF2 ist dem 
CaF2 aquivalent. — Der Zusatz von CaF2 ergibt ein groBeres Ausbringen u. eine 
reinere Legierung, gestattet kleinere Abstiehlocher, wodurch das Spritzen yermindert 
wird, u. yerliindert die Bldg. von Pfannenbiiren. (A. P. 1918 011 vom 10/9. 1930, 
ausg. 11/7. 1933. E. Prior. 21/10. 1929.) H a b b e l .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Verbc3serung der mechanischen 
und magnelischen Eigensckaften von Eisen-Nickel-Berylliumlegierungen m it 8—36°/0 Ni,
0,1— 12% Be, welehe gegebenenfalls bis 30%  Cr u. noeh ein oder mehrere andere 
Elemente, insbesondere Cu, Mo, V, Cr, W, Mn, C, Si oder P, hoehstens bis zu ins- 
gesamt 25% , von den drei zuletzt genannten Elementen je bis zu etwa 2%  enthalten 
konnen, durch Abschrecken von Tempp. zwischen 800 u. 1200° u. kiinstliches Altem, 
dad. gek., daB die Alterungstemp. zwischen 700—850° liegt. — Die Legierungen haben 
eine grofie W armfestigkeit u. Kriechgrenze u. bilden einen vorziiglichen Baustoff fur 
Federn jeder Art, da sie noch bei Rotglut ihre Federkraft fast yolfitandig beibohalten. 
(Oe. P. 134449 vom 12/3. 1932, ausg. 10/8. 1933. D. Prior. 19/3. 1931. Schwz. P. 
160 227 vom 11/3. 1932, ausg. 1/5. 1933. D. Prior. 19/3. 1931. F .P . 41570 vom 
17/3.1932, ausg. 7/2.1933. D. Prior. 19/3.1931. Zus. zu F. P. 669551; C. 1930. I. 1216. 
E. P. 392 711 vom 19/3. 1932, Auszug veroff. 15/6. 1933. D. Prior. 19/3. 1931. 
Zus. zu E. P. 306 035; C. 1929. II. 483. Big. P. 387266 yom 19/3. 1932, Auszug ver- 
óff. 30/4. 1932. D. Prior. 19/3. 1931.) H a b b e l .

International Nickel Comp., Inc., Amerika, Eisen-Nickel-Kupferlegierung mit 
Cr-Zusatz, insbesondere m it 0,01% C, 0,2—8%  Cr* 1—32% Cu, 12—79% Ni, Rest Fe, 
event. noch m it Mn, Si, Al, V o. dgl. Die Legierungen besitzen hohe Rostbestandigkeit, 
gute Bearbeitbarkeit u. einen geringen Warmeausdehnungskoeff. (F. P. 745 370 
Tom 11/10. 1932, ausg. 10/5. 1933.) H a b b e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., MetallformstucJce. Metall- 
abfall o. dgl. in Stiickform wird nach dem Vermischen m it Metallpulyer einer Druck- oder 
Warnie behandlung, gegebenenfalls unter reduzierenden Bedingungen, unterworfen. — 
Der bei der Herst. von feinen Eisenblechen erhaltene Abfall wird nach dem Zerteilen in 
Stiicke von 1 bis 2 cm GroBe m it Eisenpulyer gemischt u. in einerjH„-Atmosphare 
auf ca. 950° erhitzt. Der erhaltene Sinterblock kann durch Auswalzen zu yollig homo- 
gcnem Bleeh verarbeitet werden. (N. P. 51 403 yom 17/2. 1930, ausg. 5/9.1932.) D rew s

Joseph Mark Deschamps und Maxwell Joseph Deschamps, Sydney, Ver- 
besserungen an landioirtschaftlichen Geralen m it breiter Arbeitsflache. In  eine metali. 
GuBform wird ein Stahl m it iiber 8%  Mn, der bis zu 1,5% Cr enthalten kann, gegossen; 
das GuBstiick wird unm ittelbar darauf in einer AblóschfL, z. B. W., abgeschreckt. 
Bei Stiicken m it yerschiedenen Abmessungen erhalten die dunneren eine gro Bero 
Hartę, die diekeren eine groBere Zahigkeit, ohne daB eine Zusatzbehandlung notig ist; 
z. B. werden bei einer Pflugschar die Schneide h art u. der Hauptteil zah. (E. P ■ 
390 988 vom 16/7. 1932, Auszug yeroff. 11/5. 1933.) H a b b e l .

Keystone Steel & Wire Comp., Peoria, iibert. yon: Edward J. P. Fisher 
und Clyde C. Crane, Peoria, M it einem Uberzug versehcner Eisen- oder Slahlgegenstand 
und Ilerstdlungsrerfahren. Auf dem Grundstoff wird zunachst eine diinne Ober- 
flachenschicht m it einem wesentlichen P-Geh. erzeugt u. dann darauf ein Zn-Uberzug 
aufgebracht. Die an P  ańgereicherte Schicht kann durch Gluhen des Gegenstandes 
in einer PH 3-Atmosphare erhalten werden, der Zn-tlberzug durch Eintauchen in ge- 
schmolzenes Zn ohne Luftzutritt. Bei D raht kann das Verf. kontinuierlich u. in einer 
Hitze ausgefiihrt werden. — Der Gegenstand ist insbesondere fiir Telephon- u. andere 
elektr. Leitungengeeignet. (A. P. 1910 385 yom 5/8.1932, ausg. 23/5.1933.) H a b b e l .

T. K uroda, Osaka, Saurefeste Legierung. Eine Legier. fur Akkumulatorenplatten 
u. fiir Bleikammerauskleidungen besteht aus 0,5%  Mo u. unter 5,0% Sb neben Pb.
(Japan. P. 101 635 vom 16/7. 1932, ausg. 7/8. 1933.) B u c h e r t .

Soc. d’Electro-Chiaiie, d’EIeclro-Mśfcałlurgie et des Acićries Electmues 
d’Ugine, Paris, Aluminium-Siliciumlegierungen durch direJcte Reduktion. Zu K  r.
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302692; C. 1929.1. 2467, ist nachzutragen, daB man m it einer Spannung von 40 bis 50 V 
arbeitet, wahrend die Energiekonz. ca. 1,7— 4 Kilowatt je cdm Ofenvol. betragt. 
(N. P. 51 622 vom 14/12. 1928, ausg. 17/10. 1932. E. Prior. 20/12. 1927.) D r e w s .

Ture Robert Haglund, Stookholm, Herstdlung von A lum inium  und seinen Legie- 
rungen. Zu F. P. 695697; C. 1931.1. 1512, ist zu berichtigen, daB m an ais Vorlegierung 
eine wolframhaltige Al-Legierung yerwendet. (N. P. 51 543 vom 20/5. 1930, ausg. 
3/10.1932.) D r e w s .

August Hilpert, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Herstdlung von nacklen 
Elektroden fiir Lichtbogenschwei[Sung m it auBerem Schutzmantel aus einer Metall- 
legierung, die dem Eindringen von Sauerstoff u. Stickstoff entgegenwirkt, dad. gek., 
daB zunacbst dio Mantellegierung unm ittelbar auf die C-arme Kernlegierung durch 
VergieBen aufgobracht u. dann das Ganzo zum fertigen D raht durch Walzen oder 
Ziehen yerarbcitot wird. — Gegentibor den bekannten Verff., bei denen das Spritz- 
metall dio Seelo der nackten Eloktrode bildot oder bei donen dio den O u. N  ab- 
weisenden Metallo yon vornhorein m it dem SehweiBdraht legiert sind, soli durch das 
Verf. nach der Erfindung dio Wrkg. yerbessert werden, insbesondere soli der Z utritt 
der auBeren Atmospharo zur SchweiBstello ersehwert werdon. (D. R. P. 584 576 
KI. 21h vom 17/4. 1929, ausg. 21/9. 1933.) H e i n r i c h s .

Arthur Arent Laboratories Inc., Des Moines, Iowa, ubert. von: Arthur Arent, 
Evanston, Ul., Korrosionsschutz vcm Metal len, die gegen Antimon elektropositiy sind. 
Auf die Metalloberf lacho wird oine Lsg. yon ŚbCl3 in Bzl. oder in einem anderen KW- 
stofflosungsm. aufgebracht. (Vgl. A. P. 1792457; O. 1931. I. 3309.) (Can. P. 306 271 
voin 27/5. 1929, ausg. 2/12. 1930.) M. F. M u l l e r .

Donald Macy Liddell and Gilbert E. Doan, The prineiples of metallurgy. New York: Mo Graw- 
Hill 1933. (633 S.) 8°. 5.50.

Andreas Velten, Spanlose Formung der Metalle in Maschinenfabriken durch GieBerei, 
Schmieden, SchweiBen und Harten. Bd. 1. Leipzig: Janecke 1933. 8°. — Spanlose 
und spanabhebende Formung. A, Bd. 1 =  Bibliothek der ges. Technik. 339.

1. Formerci u. GieBerei. 10., neubearb. Aufl. (XIV, 148 S.) M. 3.20.

IX. Organische Industrie.
Ludwig Stuckert, Titankaliumozalat. Vf. beschreibt ein techn. Verf. zur Darst. 

von Ti0(C20 4K)2, das in  drei Stufen arbeitet: zunachst wird in  300— 400° h. hoch- 
konz. KOH-Lsg. dio zur Bldg. yon K 2T i0 3 genugendc Menge T i0 2 eingeriilirt; der 
aus dem entstehenden Brei gebildete Kuchen wdrd wahrend des Erkaltens an der Luft 
in faustgroBo Stiieke zerteilt u. sodann im Muffelofen ca. 1 Stde. auf 600—650° erhitzt; 
in einer TrommelnaBmuhle wird hydrolysiert (Bldg. der in Oxalsaure E. a-T i02) u. 
die alkal. Emulsion in h. konz. Oxalsaurelsg. eingefiihrt; die in ca. 1/1 Stde. erhalt&ne 
klare Lsg. wird eingedampft, zur Krystallisation gebracht u. die Krystalle getrocknet 
(Einzelheiten im Original). Der Oxalsauregeh. des Prod. soli 71,0—71,2% C20 4H 2 +
2 H20  betragen; es soli auch in sehr starker Vordiinnung keino Triibung zeigen. (Che- 
miker-Ztg. 57. 754—55. 23/9. 1933.) R. K. M u l l e r

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Georg Ebert, 
Friedrich August Fries und Walter Reppe, Ludwigshafen a. Rh., Polymerisation von 
Butadien. Ein Strom einer ath. Lsg. yon Butadien flieBt so langsam iiber metali. Na, 
daB eine Polymerisation des Butadiens stattfindet. Der ProzeB ist so geregelt, daB 
das Na immer yom Losungsm. bedeckt bleibt. (Can. P. 305 674 vom 21/12. 1929, 
ausg. 11/11. 1930.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Keller, 
Frankfurt a. M.-Fechenheim), Verfahren zur Herstdlung von Oxydationsprodukten von 
schtuefdhaltigen Derivatm aliphatisdier hoherer Kohlenwasserstoffe. Zum Ref. uber
E. P. 704691; C. 1931. I I . 1496 wird noch nachgetragen, daB die verschiedensten 
Osydationsmittel, wie H N 03, Hypochloritlsgg., Permanganate, Bichromate, Chrom- 
saure, H 20 2, CAROsche Saure usw. yerwendet werden konnen. Die Oxydation fiihrt 
zuerst zu Kórpern yon Disulfidcharakter, dann zu Sulfonsauren. — Z. B. werden 
19 kg eines a u s  Trichlorhartparaffin erhaltlichen KW-stoffderiy., das 2 SH-Gruppen 
im Mol. enthalt, in  80 kg CC14 gel. In  diese Lsg. laBt man unter gutem Riihren bei 
40—50° 11 kg konz. H N 03 langsam einlaufen. Zuerst bildet sich ein in W. unl. Prod.
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von disulfidartigem Charakter, das allmahlich bei weiterer Zugabe des Oxydations- 
mittels unter Stickoxydentw. in  die entsprechende Sulfonsaure ubergeht. Die wss. 
Lsgg. der Salze derselben zeigen z. B. eine hervorragende schutzkolloide Wrkg. gegen 
die versehiedensten wassemnL Salze, besonders gegen Metallseifen. (D. R. P. 583853 
KI. 12o vom 26/2. 1930, ausg. 14/9. 1933.) E ben.

Dow Chemical Co., ubert. von: Earl L. Pelton und Chester C. Kennedy, 
Midland, Mieli., V. St. A., Oxydation sekundarer Alkohole. Solche Alkohole der Formcl 
H C3j£^>CHOH, wic Isopropyl- u. Isobutylalkohol werden m it einer schm. Mischung
von KOH u. NaOH z. B. etwa im mol. Verhaltnis zwischen 1 K O H : 3 NaOH u. 2 K OH: 
1 NaOH bei etwa 200—325° behandelt, wobei Alkalisalze der Carbonsauren mit 1 C 
Atom weniger ais der verwendete Alkohol, also z. B. der Essigsaure oder Propionsaure, 
entstehen. Durch Ansauern u. Dest. kónnen die gebildeten Sauren isoliert werden. 
Z. B. entsteht bei 290° in l 1/,, Stdn. aus 1674 g Isopropylalkohol, von denen 1004 g 
unverandert blieben, Alkaliacetat, das beim Ansauern 614 g Essigsaure ergibt. (A. P. 
1 926 059 vom 2/10. 1931, ausg. 12/12. 1933.) D o n a t .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstellung 
von holiere Fettsdurederivate enthaltenden Praparaten aus Estem hoherer Fetisauren u. 
solchen Diamintn, die einerseits eine tertiare Aminogruppe u. andererseits eine primare 
oder sekundare Aminogruppe cnthalten, dad. gek., daC man auf 1 Aquivalent Fett- 
saure des angewandten Fettsaureesters wesentlich weniger ais 1 Mol. Diamin in der 
Warmc zur Einw. bringt, u. zwar in solchen Mengen, daB die entstehenden Prodd. 
m it verd. Sauren keinc klaren Lsgg., sondern disperse Systeme ergeben u. daB man 
gegebenenfalls die durch die Einw. des Diamins entstandenen Prodd. m it Alkylierungs- 
m itteln behandelt. — Z. B. werden 1000 Teile gekochtes Leinol m it 40 Teilen asyrnni. 
Diiiihyldthylendiamin 5 Stdn. auf 190—210° erhitzt. Aus Olivenól, Wachsen, Ricinusol, 
Schweinesclimalz, Klauendl u. z. B. aueh co-Amino-N-athylpiperidin, lo-Aminoathyl- 
cyćlohexyldthylamin, m-Aminodirnetliylanilin entstehen ahnlichc Prodd. (D. R. P. 
567 921 KI. 12o vom 11/1. 1931, ausg. 13/1. 1933. Schwz. Prior. 21/11. 1930.) D o na t.

Gesellschaft fiir Kohlentechnik m. b. H. (Erfinder: Walter Klempt und 
Fritz Brodkorb), Dortmund-Eving, Verfahren zur Herstellung von Glykolsaure in reiner 
kryst. Form aus Rohglykolsaure, dad. gek., daB man 1. diese samt den die Krystalli- 
sation hindernden Begleitstoffen (anhydratisierte Glykolsaure) durch geniigend langcs 
Erhitzen m it A. unter Zusatz von HC1 yerestert, durch Fraktionierung den Ester ge- 
winnt u. dann diesen m it W. erhitzt, worauf die wss. Lsg. im Vakuum zur Krystallisation 
eingedampft wird, 2. dio bei der Krystallisation anfallende Mutterlauge der zu ver- 
esternden Rohglykolsaure oder dcm zu verseifenden Prod. wieder zusetzt, 3. zur Ver- 
esterung absol. A. u. gasfórmige HC1 verwendct, 4. die im Ester vorhandene HC1 nach 
der Fraktionierung durcli feste cale. Soda neutralisiert, 5. bei der Vercsterung W. ent- 
ziehendc Mittel zusetzt. (D. R. P. 585160 KI. 12o vom 11/9. 1932, ausg. 29/9. 
1933.) D o n a t .

Wilhelm Kraus, Wien, Verfahrcn zur Herstellung von Ammoniumrlwdanid Izw. 
Thiohamsioff, dad. gek., daB man in  eine alkoh. Lsg. von CS2 in an sich bekannter 
Weise N H 3 einleitet, bis der CS2 quantitativ  umgesetzt ist, das entstehende Ver- 
bindungsgemenge von der Lsg. meehan. trennt u. m it W. oder ahnlich wirkenden 
Zersetzungsmitteln erhitzt, bis keine H 2S-Abspaltung mehr stattfindet, worauf das 
gebildete NH4CNS durch Eindampfen vom W. befreit u. in bekannter Weise durcli 
E rhitzen auf Tempp. bis zum oder iiber den F. in Thioharnstoff im Gleichgewicht 
m it NH.,CNS umgewandelt werden kann. — Z. B. werden 2550 Gewichtstcile CS., 
in 5100 Gewichtsteilen A. gel. In  die Lsg. wird bei 30—50° solange NH3 eingeleitct, 
bis eine Probe der Fl. bzw. des Krystallbreis beim Verdunnen m it W. keine oder fast 
keine Trubung mehr zeigt. Dann wird vom gelben Nd. abfiltriert. Dieser wird dann 
m it W. versetzt u. langsam erhitzt. Es geniigen 50 Gewichtsteile W. auf 300 Gewichts- 
teile des Nd. Ab 70° entweicht stiirm. H 2S u. die Krystallc gehen in Lsg., die untei' 
Abscheidung von N H 4CNS zur Trockne eingedampft wird. Das gewbnnene NH4CiSo 
kann dann durch Erhitzen in bekannter Weise in Thioharnstoff ubcrgefuhrt werden. 
(D. R. P. 564 784 IG. 12o Tom 23/8. 1931, ausg. 26/9. 1933.) Ebęn.

Hans P. Kaufmann, Munster i. W., Verfahren zur Darstelhmg von organtschen 
Rhodaniden und dereń Umwandlungsprodukten, dad. gek., daB man Cuprirhodamd 
oder ein inniges Gemenge von Cuprisalzen m it Salzen der HCNS mit den zu rhoda- 
nierenden Stoffen umsetzt. ZweckmaBig setzt man Cuprisalze m it einem Gcmiscn
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der zu rhodanierenden Verb. u. Salzon der HCNS um oder laBt letztere auf ein Ce- 
misch yon Cuprisalzen u. den zu rhodanierenden Stoff einwirken. —  Z. B. wird eine 
Lsg. von 5 Teilen Anilin in 40 Teilen Methanol unter Riihren m it ‘20 Teilen Cu(CNS)2 
versetzt; sobald die Rk. beendigt ist, kocht man m it verd. HC1 aus, filtriert u. extra- 
hiert den Riickstand noch melirmals m it li. W. Aus den yereinigten F iltraten  erhalt 
man durch Neutralisieren m it Soda G Teile p-Rliodananilin. Weitere Beispiele: 
p-Rhodananilin aus Anilin u. NH,CNS u. CuCl2 oder CuSO,,, 2,1-Rhodannaphlhylamin 
aus /f-Naphthylamin m it Cu(CNS)2, 4-Rliodannaphthol (2), aus /?-Naphthol u. Cu(CNS)2, 
13,14-Dirhodańbehensaure aus Erucasaure u. Cu(CNS)2, Bis-(phenyl-2,3- dimcthyl-5- 
pyrazolonyl-4)-disulfid aus Antipyrin m it Cu(CNS)2, 6-Melhyl-2-a,rninobenzlhiazol aus 
p-Toluidin m it Cu(CNS)2 oder m it CuCl, u. NaCŃS, 6-Chlor-2-aminóbenzlhiazol aus 
p-Chloranilin m it CuCl2 u. NH 4CNS, ()-Carbaihoxy-2-aviinobcnzthiazol aus p-Amino- 
benzoesaureathylester m it CuCl2 u. NH.,CNS, 2-Aminonaphthothiazol-(l) aus /f-Naph
thylamin m it Cu(CNS)2 in  verd. HC1 oder gleicherweise m it CuSO., u. KCNS, 6-Ath- 
ozy-2-aminobenzthiazol aus Phenetidin m it Cu(CNS)2 oder m it CuCl2 u. NaCNS. 
(D. R. P. 579 818 KI. 12o vom 13/3. 1932, ausg. 3/7. 1933.) E b e n .

Selden Co., Pittsburgh, Pa., iibert. von: Alphons O. Jaeger, Mount Lebanon, Pa., 
V. St. A., Herstellung von Esieni einbasischer Carbonsauren und ihrer Derirale. Fliichtige 
Ester von Polycarbonsauren wie Phthalsduremethyl- oder -athylesler oder Mischungcn 
aus entsprechenden Saureanhydriden u. einwertigen Alkoholen etwa in Ggw. eines 
nicht alkoh. reduzierenden Gases werden bei etwa 350—450°, vorteilhaft bei 380—400° 
in Ggw. C02-abspaltender Stoffe, wie Oxyde von Zn, Bo, Cd, B, Al, Ti, Zr, Sn, Pb, 
Th, Cc in Ester einbas. Carbonsauren, wie Benzoesaure, iibergefuhrt. Z. B. wird auf 
diese Weiso aus M ethylphthalat m it ZnO auf Bimsstein Melhylbenzoal neben Benzoe
saure erhalten. Das Verf. kann auch in fl. Phase durchgefiihrt werden. (A. P. 1 925 590 
vom 17/12. 1930, ausg. 5/9. 1933.) D o n a t .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Erwin Schwenck und Erich 
Borgwardt, Berlin), Verfahren zur Darstdlung ton Kctonen der Cycloolefinreihe gemaB 
Pat. 582545, dad. gek., daB man 8elendioxyd oder selenige Saure auf Cycloolefine in 
Ggw. von Lósungsmm., gegebenenfalls unter Druck, einwirken laBt. — Zu 100 Teilen
1-Mcnthcn, die in 100 Teilen A. gel. sind, laBt man im Laufe von 6 Stdn. bei Siedetemp. 
des A. eine alkoh. Lsg. von 80 Teilen Selendioxyd in 400 Teilen A. zulaufen. Nach 
beondetem Zulauf laBt man noch einige Zeit mógliehst unter Ruliren kochen. Danach 
wird vom ausgeschiedenen Se abfiltriert u. das F iltra t nach Zugabe von W. m it W.- 
Dampf dest. Die auf dem W .-Danipfdestillat schwimmende Olschicht wird nach dem 
Troeknen fraktioniert dest. Es wird eine bei 94—9G° 13 mm sd. Fl. erhalten, die ein 
Semicarbazon vom F. 195—197° ergibt. Das aus letzterem isolierte Keton zeigt 
kummelartigen Geruch, es entspricht der Fonnel C10H leO. Ausbeute 85 Teile. In  
weiteren Beispielen wird von a-Pinen, Dipenten, Cydohexen u. 3-Menilien ausgegangen. 
(D.R. P. 584 373 KI. 12o vom 5/5. 1932, ausg. 19/9. 1933. Zus. zu D. R. P. 582 545;
C. 1933. II. 2456.) Ga n t e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold Laska 
und Oskar Haller, Offenbach a. M.), Darstdlung ton Arylaminonaphtholcarbonsdurcn, 
dad. gek., daB m an in  Weiterbldg. des H auptpat. hier Alkalisalze von solchen Aryl- 
aminoderiw. des a-Naphthols, bei denen die Arylaminogruppe sieh in den Stellungen 
5, G, 7 oder 8 befindet, m it C 02 unter hóherem Druck auf hóhere Temp. erhitzt. — 
Man erhalt z. B. aus l-Oxy-7-phenylaminonaphthalin (K-Salz) bei 200°, 80— 100 at, 
mit C02 dio 2-Carbonsdurc, gelbe Krystalle, F . 199°, die yerd. alkoh. Lsg. gibt mit 
PeCl3 eine griinc Farbung. Ebenso erhalt man folgende V erbb.: 7-p-Tolylamino-l- 
°xynaplUhalin-2-carbonsaure (F. 203°, gelbgrunes Pulyer, m it FeCl3 dunkelgriine 
Parbung, — die entsprechende 6-Phenylaminoverb., F. 185°, m it FeCI3 violette Farbung,
— die entsprechende 6-p-Tolylaminoverb., F. 199°, FeCl3-Farbung violett, — die 
<r>-Phenylaminoverb., F . 198°, FeCl3-Farbung griin, -— die 5-p-Tolyla/minovcrb., F . 188°, 
PeCL-Farbung griin, — die S-Phenylaminoverb., F. 185°, FeCl3-Farbung blau. (D. R. P. 
581438 KI. 12q yom 28/2. 1932, ausg. 27/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 551 096; C. 1932. 
•I- 617. E. P. 396 320 vom 27/2. 1933, Auszug yeróff. 24/8. 1933. D. Prior. 27/2.
1932. Zus. zu E. P. 382 449; C. 1933. I. 4523.) A i.t p e t e r .

K. K. Shionogi Shoten, Osaka, Verfahren zum Eingschlufi von Alkaloiden der 
Morphinreihe. Durch Einw. yon Benzylehlorid auf ein Alkaloid der Thebainongruppe, 
das in 7-Stellung des Morphinkems eine Aminogruppe enthalt, wird die Hydroxyl- 
gruppe in der 4-Stellung benzyliert. Dann wird durch Einw. von salpetriger Saure
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(oder dereń Estem  oder Salzen) die Aminogruppe in Hydroxyl iibergefiihrt u. gleich- 
zeitig an den C-Atomen der 4- u. &-Stellung eine Sauerstoffbruckc gebildet. (Japan. P. 
101692 yom 5/4. 1932, ausg. 21/ 8. 1933.) B u c h e r t.

J. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz (Erfinder: Friedrich Boe- 
decker und Hans Volk, Berlin), Verfahren zur Darstdlung von Ketocholansiiuren. 
Weitere Ausbildung des durch das H auptpatent 582727 geschiitzten Verf., dad. gek., 
daB m an auf die m it Hilfe eines indifferenten, W. unl. fl. Mittels fein yerteilten Oxy- 
cholansauren was. Chromsaure einwirken laBt. — 50 g Cholsaure werden m it 120 g 
Xylol u. 350 g 20%ig. H 2S04 iibergossen, im Laufe von 3—4 Stdn. laBt man bei 30 
bis 350 unter gutem Ruhren eine Lsg. von 48 g Na-Bichromat (kryst.) in 100 ccm H«0 
zutropfen. Nachdem alle Bichromatlsg. zugegeben ist, wird 1—2 Stdn. weitergeriilirt 
u. etwas Bisulfitlauge zugesetzt. Das Xylol wird m it H 20-Dampf abgetrieben. Nach 
dem Aufarbeiten der Reaktionslsg. werden 41—44 g Dehydrocholsaure vom F. 232—234° 
erhalten. In  einem weiteren Beispiel w ird 'Desozycholsdure zu Dehydrodesoxychólsdure 
oxydiert. (D. R. P. 584704 KI. 12o vom 13/6. 1931, ausg. 22/9. 1933. Zus. zu D. R. P. 
582 727; C. 1933. U. 2457.) Ga n t e .

X. Farberei. Farben. Druckerei.
Albert Schaeffer, Kolloidchemischc Vorgdnge beim Farben von Baumwolle. Zu- 

sam m en fassen d er t)b e rb lick . (Angow. C hem . 4 6 . 618— 22. 30/9. 1933.) R o g o w sk i.
— , Farberei und Druck mit a u f der Faser erzeuglen, unloslichen Azofarbsloffen. 

Techn. Ratschlage u. Recepte, yornehmlich im Hinblick auf neue Verff. der I. G. 
(Rev. gen. Teinture, Impress., Blanchiment, Appret 11. 659—75. Sept. 1933.) F r ie d e .

C. R. Merten, Vermeidbare Fehlerquelle?i beim Diazotieren von Stiickware auf dem 
Jigger, der Haspelkufe, der Stcm- oder Halbsternkufe. Anweisung fiir gleichmaBiges 
Diazotieren u. yollliommenes Auskuppeln. (Melliands Textilber. 14. 503. Okt. 1933. 
Krofeld.) SuVERN.

— , Neue. Farbstoffe und Musterkarten. Alizarincyaningrun GT  der I. G. F a r b e n - 
INDUSTRIE-AKT.-GES. zeichnet sich durch bemerkenswerte Cr-Bestandigkeit aus u. 
deckt bei Woll-Seidenstoffen beide Fasern gleichmaBig. Chromoxanvioletl BE  gibt 
lebhafte wasch- u. walkeehte Farbungen u. kann auch fiir die Seidenfarberei u. den 
Druck verwendet werden. E in neuer Chromierungsfarbstoff der Firm a ist Metachrom- 
bordo B L, es wird ais Rote fiir Modetono nach dem Nachchromierungsverf. empfohlen, 
die Eohtheitseigg. sind durchschnittlich sehr gut. Mit dem neuen direktfarbcnden 
Phitoschwarz R B  erzielt m an tiefe blumige Farbungen auch auf Viscoscseide. Schóne 
blaustichige Tona erhalt m an m it Bc.nzolich.Upuu B M , es ist eine gute Abendfarbo u. 
h a t sehr gute Biigel- u. Siiureechtheit. Neue Erfahrungen m it der Kombination 
Naphthol AS-ITR /E chtrot-ITR -B ase  werden in einem Prospekt bekannt gegeben. 
In  einem Rundachreiben wird ein neues Hilfsmittel zur Herst. von Emulsionen aus 
Fettsauren behandelt. (Z. ges. Textilind. 36. 498. 4/10. 1933.) SiiVERN.

— , Neue Farbstoffe und Produkte. E in neuer sehr griinlicher Farbstoff aus der Klasse 
der sulfonierten Alizarine ist Saurelichthlau AGG der SociŹTE ANONYME DESpVlATlŻRBS 
Có l o r a n t e s  e t  P r o d u it s  CHiMiQtTES d e  Sa i n t -D e n i s . E s ist ausgezeichnet licht-, 
S 0 2- u. dekatur- u. gut wasser-, schweiB- u. seewasserecht. Baumwolle, Viscose u. 
Acetylcellulose wird nicht angefarbt, durch Hydrosulfit ist es nicht atzbar. Ein neuer 
S-Farbstoff der Firm a ist Schwefddunkdbraun GH, gut 1., neigt nicht zur Oxydation, 
ist gut licht- u. sehr gut wasch-, mercerisier-, walk- u. alkaliecht. Alizarhiazurol A der 
Firm a ha t rótlichen Ton u. kommt fiir dieselben Zwecke in Betracht wie Saurelicht- 
blau AGG. — E in neuer Baumwollfarbstoff der I m p e r ia l  Ch e m ic a l  I n d u s t r ie s  
L t d . E t a b l is s e m e n t s  S. H. M o r d e n  e t  C i e ., Caledongdbbraun 3 GS-Pastę, ist 
heryorragend Hcht- u. gut bleich- u. Cl-echt, farb t auch Viscoseseide u. Leinen u. kann 
nach dem Rongalit-K2C03-Verf. gedruckt werden. (Rev. uniy. Soies et Soies artmc. 
8 . 761. Sept. 1933.) Su v e r n .

Al. Mironescu und I. V. Nicolescu, Neue Azofarbstoffe. Vff. untersuchen den 
EinfluB der —NH—N =C H - R-Gruppe (R =  Aryl) auf die Eigg. yon Azofarbstoffen. 
Die Gruppe erhoht die S tabilitat der Farbstoffe. OCH3 ist ohne EinfluB auf die Isuance. 
Benzylidenaminoazobenzol (B e r j u , Ber. dtsch. chem. Ges. 17 [1884]. 1403) entsteht 
auch aus Phenyldiazoniumchlorid u. Benzalanilin, analog das Furylidenaminoazobmzol
(B e t t i , C. 1898. II . 196).

Y . e r s u c h e .  Benzylidenaminoazobenzol-p-sulfonsaures Na. C19H1403N3OJNa. .au
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diazotierter Sulfanilsaure u. Benzalanilin in A.-Eg. Lsg. bei 5°. Brauno Krystalle 
aus A. F. 56°. Furylidenaviinoazobenzol-p-sulfonsaures Na. Cj-H^O.N-jSNa. Aus d i
azotierter Sulfanilsaure u. Furfuralanilin in der Kiilte bei alkal. Bk. F. 187°. — 
Anisalaminoazobenzol-p-sulfonsaures Na. C20H 10O4N3SNa. F . 170°. — p-Nilro-p-benzy- 
lidenaminoazobenzolhydrochlorid, C15H lri0 2N4Cl. Aus diazotiertem p-Nitranilin u. Benzal
anilin. Krystalle F . 107°. — Benzylidenaminoazo-o-oxybenzolhydrochlorid, C10H 16ONaCl. 
Mit o-Aminophenol. F . 158°. — Bisbenzylidenaminobenzolazodiphenyldihydrochlorid, 
C38H30-N0C12. Aus diazotiertem Benzidin u. Benzalanilin. F. 19B°. — Bisanisyliden- 
aminobenzolazodiphenyldihydrochlorid, C40H 34O2N6Cl2. Aus diazotiertem Benzidin u. Ani- 
salanilin F . 166°. —  Die Farbstoffe sind sehr bestandig u. ziehen auf Baumwolle, Leinen 
u. Seide in lieht- u. koehechtenFarbungen. (Bul. Soc. ętiin^e Cluj 15. 53— 57. Jan ./Ju li 
1933. Bukarest, Univ. Labor. f. organ. Chemie.) SCHON.

Eug. Grandmougin, Das Anilinschwarz, seine Konslilution und Anwendung. 
Ausfiihrlicher Berieht iiber Konst., Eigg. u. Farbemethoden (vgl. C. 1913. II. 1627). 
(Rev. Chim. ind. 42. 202—05. 233— 37. Sept. 1933.) SCHON.

W. N. Hirschel, Cadmium, Tliallium, Indium  und Gallium ais Nebenprodukte der 
Lilhoponindustrie. Dio zur Lithoponherst. yerwendeten Zn-Salzlsgg. mussen yon den 
Begleitmetallen Cd, In  u. Ga gereinigt werden, die boi Behandlung der Lsgg. m it 
Zn-Staub niedergesehlagen werden. Die Gewinnung der Metalle bzw. ihrer Verbb. 
aus dem Cd-Riickstand wird besehrieben. Tl kann aus ZnS04-Flugasche durch 
Extraktion m it yerd. H 2S 04, Fallung von T1C1 aus der Lsg. m it HC1, tlberfiihrung in 
TljSO., u. Elektrolyse, gewonnen werden; auch der Cd-Riickstand kami betrachtliche 
Mengen Tl enthalten, die dann zur Reingcwinnung des Cd ausgescliieden werden 
mussen. (J . Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 797—98. 6/10.1933.) R. K. Mu l l e r .

Georg Zerr, Casein in  der Anslrichtechnik. Casein wird gewonnen durch 
1. Selbstsauerung, 2. kiinstlicho Sauerung m it Minerał- u. organ. Siiuren, 3. Fallung 
mit Labferment. Zur Lsg. des Caseins dienen Borax, Natriumphosphat, Ammonium- 
carbonat, Ammoniak u. Calciumhydrat (Atzkalk). Zur Herst. frischer fl. Caseinfarben 
soli nur eingesumpftcr, fetter Atzkalk yerwendet werden. Ais weiBes Deckpigment 
dient Itreide (geschlammto oder Champagnerkreide), ais Buntpigment Ocker, 
Spanisehrot, Umbra, Koksschwarz, Neapel- u. Cadmiumgelb, Chromorange, Ultra- 
marin (gipsfrei), Chromoxydgriin etc. (Farben-Ztg. 38. 1289—90. 1314. 1338. 1360—61. 
1469—70. 7/10. 1933.) S c h e i f e l e .

R. Schwarz, Aluminiumanstrich fu r  Au/3en und Innen. Aluminium-Olanstriche 
halten auf feuchtem U n t e r g r u n d  sowio auf alltal. Kalk- u. Zementputz ebenso wenig 
wie sonstige ólfarben. Dagegen haben sich gewisse wss. Bindemittel fiir die Erzielung 
festhaftender Aluminiumanstriche auf feuchtem Untergrund bewahrt. Ais Binde
mittel fiir AuBen- u. Innenanstrich eignen sich Standole, fiir Innenanstrich auf Kalk- 
putz Holzollaeke. F iir den Aluminiumanstrich von Briicken, Gasbehaltem etc. werden 
Misohbindemittel aus Luftlacken u. Standolen empfohlen. (Farbo u. Lack 1933. 
437—38. 449—50. 463. 27/9.) S c h e i f e l e .

P. L. Browne, Wirksamkeit von Anslrichen gegen die Aufnahme von Feuchligkeit 
durch Holz. Der Schutz des Holzes gegen das Eindringen von Feuchtigkeit durch 
Grundier- u. Deckanstriche wurde nach der Methode des U. S. F o r e s t  P r o d u c t s  
Labor . untersucht, wobei gestrichene u. ungestrichene Holzprobcn, im Gleicbgewicht 
mit 65°/0 relatiyerFeuchtigkeit, vor u. nach einw6ehentlicherExposition in 97°/0relativer 
Feuchtigkeit zur Wagung gebracht wurden. Die W irksamkeit wurde gepriift fiir 
Grundiermittel allein, Grundierungen m it zweifachem BleiweiB-Leinoldeekanstrieh, 
sowie fur dreifache Anstriche m it Aluminiumfarbe, weiBen u. bunten Farben, Lack- 
farben, Farben m it yerschiedener Pigmentkonz., sowie gestrichenen u. gespritzten 
Farben. Die gestrichenen Proben wurden vor u. nach Bewitterung gepriift. (Ind. 
Engng. Chem. 25. 835— 42. Aug. 1933.) SCHEIFELE.

Robert I. Wray und A. R. Van Vorst, FeuchtigkeitsdurcJilassigkeit ton Farb- 
filmen. Zur Best. der Wasserfestigkeit oder Feuchtigkeitsimpedanz yerschiedener 
Farben wurden drei yerschiedene Methoden benutzt. Die reine Durchlassigkeit ergibt 
die Methode, welche die Perm eabilitat des Farbfilms allein ohne Riicksicht auf irgend- 
omen Untergrund erm ittelt. Die Priifung auf Holzuntergrund h a t andererseits gewisse 
"orteile. Im allgemeinen zeigen Aluminiumfarbenanstriche gróBere Feuchtigkeits- 
resistenz ais andere Pigmente in den gleiehen Bindemitteln. Die Wasserbestandigkeit 
des Bindemittels ist auf die Perm eabilitat von groBem EinfluB. Die Konz. des Alu- 
munumpulyers im Bindemittel, sowie die A rt der Bronze sind von deutlichem Ein-
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fluB auf dic Perm eabilitat des Anstriehs. Bis zu einem gewissen Grade wird durch 
erhóhte Pigmentkonz. u. feinere Bronzesorten auch der Farbfilm undurchlassiger. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 842—46. Aug. 1933.) S c h e if e l e .

Heinemann, Porenfuller fu r  Edelholzer. Ais Porenfuller fiir Edelhólzer kommen 
Kieselgur, Tripel, Talkum, Asbestmehl, Bimssteinmehl u. Scliwerspat in Betracht. 
Bei Venvendung harterer Fullm ittel ist zu beachten, daB beim Einreiben des Fullers 
dio Beize nicht durchgesehliffen wird. Zum Anfarben der Porenfuller dienen nicht 
blutondo Erd- u. Mineralfarben. Ais Bindemittel dienen staubfein gepulyerte sprit- 
lóslicho Harze, vor allem Sandarak. Zum Anriihren der Porenfiillpulyer yerwendet 
man Spiritus, Spiritusbutanol, diinne Politur oder Nitropolitur. Bei Olporenfiiller 
wird stark  verd., magererOllack yerwendet. (Farbo u. Lack 1933. 404. 23. Aug.) S c h e if ,

Karl Napel, Nilrospachtel und -fiiller. Rozeptangaben. (Farbę u. Lack 1933. 
427—28. 6/9.) S c h e if e l e .

Ernst Max, Etwas uber Tiefdruckfarben. Ausgangsmaterialien fiir Tiefdruck-
firnis sind Gilsonitasphalt, Dammar u. Kunstharze. Z. B. besteht Firnis fiir Normal- 
tiefdruckfarben aus 50 kg Dammar u. 50 kg Toluol, Kunstharzfirnis aus 20 kg Kunst- 
harz u. 15 kg Toluol. Beide Firnisse werden im Verhiiltnis 1: 1 gemischt. Asphalt- 
firnis fiir dunkle Farben besteht aus 20 kg Asphalt, 20 Toluol u. 10 Leichtbenzin. 
(Farben-Chomiker 4- 336—38. Sept. 1933.) Sc h e if e l e .

Vladimir Krepelka, Einige Bemerkungen iiber die Bestimmung der Konstiiuiion 
der Azofarbstoffe. Vortrag. Die Konst.-Erm ittlung erfolgt am besten durch Red. mit 
SnCI2, wobei man die Diazotierkomponente in ihrer urspriingliehen Form, die Kupp- 
lungskomponento ais Aminoderiy. erhalt. Zur Erm ittlung der amidierten Kupplungs- 
Jcomponenten benutzt man dic Farbungen, die beim Eindunsten der ammoniakal. 
Lsgg. auf Filtrierpapier unter der Iiinw. des Luftsauerstoffs auftreten, u. die Ver- 
anderungen dieser Farbungen durch HC1 u. NaOH. Einzelheiten iiber das Verh. der 
yerschiedenen Aminoyerbb. siehe Original. (Chim. e t Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 902—05. 
Jun i 1933.) Os t e r t a g .

Albert H. Schmidt, Palatine, Amerika, Verfahren zur Herstellung von Farbe- 
praparaten, dad. gek., daB man in W. 1. Farbstoffe m it alkoh. Lsgg. von Ammonium- 
resinaten, die Tiirkisehrotól enthalten, umsetzt. Die Lsgg. dienen nach Zusatz von W. 
zum Farben von Papier u. Textilstoffen. Die gefiirbten Stoffe werden bei gewohnlicher 
oder lioherer Temp. gotrocknet. (A. P. 1920 324 vom 2/8. 1930, ausg. 1/8. 
1933.) S ch m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung von 
Praparaten zum Farben und Bedrucken von Acetatseide, dad. gek., daB man in W. unl. 
Acetatseidenfarbstoffe in  trockener Form m it Olycerin, Polyglycerin, Glykol, Polyglykol, 
Butylenglykol, Glykolmonoalkylathem, Athylenthiohydrin, Di- oder Triathanolamin unter 
Zusatz von wenig W. yerm ahlt. Man kann auch die W.-haltigen FarbstoffilterpreB- 
kuchen, wie sie aus der Fabrikation kommen, yerwenden, wobei dann der Zusatz von W. 
beim Vermahlen entfallt. Die Priiparate sind bestandig, bilden keine Krusten u. geben 
aueh nach Lagerung feine Farbstoffdispersionen u. Druekpasten. (F. P. 748 390 vom 
31/12. 1932, ausg. 3/7. 1933.) S ch m a lz .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Praparate zur 
Herstdlung von wasserunloslichen Azofarbstoffen a u f der Faser, bestehend aus Gemischen 
von Alkalisalzen eines 2-Nitrosam ino-l,l'-diarylathers, substantiyen Kupplungs- 
komponenten u. Atzalkalien. Ais Komponenten werden die gleichen wie im Haupt- 
patent yerwendet. (Schwz. P. 160 644 vom 2/11. 1932, ausg. 1/6. 1933. Zus. zu 
Schwz. P. 158 804; C. 1933. II. 789.) S chm alz .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahrenzum  
Bedrucken von Acetatseide oder diese enthaltenden Geweben, gek. durch die Verwendung 
von Druekpasten, dio Azofarbstoffe aus Diazoverbb. u. 1 - Ary 1-3-methy 1 - 5-pyrazol onen 
m it einer Sulfonsiiuregruppe enthalten. Genannt sind die Azofarbstoffe aus: diazo- 
tiertem  Anilin, l-Amino-2-ehlorbenzol, l-Amino-3-chlorbenzol, l-Amino-4-nitrobenzol, 
l-Amino-4-raethylbenzol, l-Amino-2-nitrobenzol, l-Amino-2-nitro-4-methylbenzol,
1-Amino-2-nitro-4-ehlorbenzol u. l-(3'-Sulfophe7iyl)-3-methyl-5-pyrazolon; diazotiertem 
Anilin, l-Amino-2-ehlorbenzol, l-Amino-4-chlorbenzol, l-Amino-4-nitrobenzol, 1-Ammo-
2-methylbenzol, l-Amino-4-methylbenzol, l-Amino-2-nitro-4-chlorbenzol, l-Amino-2,o- 
dichlorbenzol u. l-(4'-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon; diazotiertem Anilin, 1-Ammo--.- 
chlorbenzol, l-Amino-4-ehlorbenzol, u. l-(4'-Sulfo-2'-mcthylphenyl)-3-methyl-i>-pyr-
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azolon; diazotiertem Anilin, l-Amino-2-chlorbenzol, l-Amino-4-chlorbenzol, l-Aniino-2- 
nitrobenzol, l-Amino-4-nitrobenzol, l-Amino-4-methylbenzol u. l-(4 ' -Sulfo-2' ,5'-di- 
nidhylphenyl)-3 -methyl-5-pyrazolon; diazotiertem Anilin, l-Amino-2-chlorbenzol,
l-Amino-4-ehlorbenzol, l-Amino-2-nitrobenzol, l-Amino-2-metbylbenzol, l-Amino-4- 
methylbenzol, l-Amino-2-nitro-4-methylbenzol, l-Amino-2-nitro-4-ohlorbenzol, 1-Amino-
2,5-dichlorbenzol u. l-(4'-Sulfo-2'-chlorplienyl)-3-methyl-5-pyrazolon; diazotiertem Anilin, 
l-Amino-2-eblorbenzol, l-Amino-4-cklorbenzol, l-Amino-4-nitrobenzol u. l-(4'-Sulfo-a- 
naphthyl)-3-methyl-5-pyrazolon; diazotiertem l-Amino-3-chlorbenzol, l-Amino-2-me- 
thylbenzol, l-Amino-4-methylbenzol u. l-(4'-Sulfo-2' ,5 '-dichlorphenyl)-3-methyl-5-pyr- 
azolon; diazotiertem l-Amino-4-methylbenzol u. l-(4 '-Sulfo-2 ',6 '-dibrom- bzw. 2'-Sulfo- 
4'-methylphenyl)-3-methyl-5-pyrazolon; diazotiertem l-Amino-3-chlorbenzol, l-Amino-2- 
nitrobenzol, l-Amino-2-mothylbenzol, l-Amino-2-nitro-4-methylbenzol, l-Amino-2- 
nitro-4-ehlorbenzol u. l-(5'-Sulfo-2'-methylphenyl)-3-melhyl-5-pyrazolon; diazotiertem 
l-Amino-3-chlorbenzol u. l-(5'-Sulfo-2'-chlorphenyl)-3-melhyl-5-pyrazolon; diazotierter
l-Aminobenzol-3-sulfonsaure, l-Amino-2-chlorbenzol-5-sulfonsaure u. 1-(2‘-Chlor- 
•phenyl)-3-melhyl-5-pyrazolon; diazotierter l-Amino-2-methylbenzol-5-sulfonsaure,
l-Amino-2-chlorbenzol-4-sulfonsaure u. l-(2'-Nilropkenyl)-3-melhyl-5-pyrazolon; diazo
tierter l-Aminobenzol-3-sulfonsaure u. l-(3'-Nitrophenyl)-3-metliyl-5-pyrazolon; diazo
tierter l-Amino-2-chlorbenzol-5-sulfonsaure u. l-(4'-Chlorphenyl)-3-mełhyl-5-pyrazolon, 
Man erhalt gelbe Drucke. (F. P. 741 590 vom 29/8. 1932, ausg. 14/2. 1933. Schwz. 
Prior. 29/8. 1931.) S c h m a l z .

Krebs Pigment and Color Corp., Newark, Delaware, iibert. von: Robert M. 
Mc Kinney, Baltimore, Verfahren zum Stabilisieren von Titansalzlosungen, die zum  
Abziehen von Farbungen dienen, dad. gek., daB man den Titansalzlsgg., wie Titan- 
sulfatlsgg., organ. Sauren, z. B. Citronen-, Wei?i-, Oxal-, Milch-, Maleinsaure oder dereń 
Metallsalze zusetzt, Eisenverbb. durch Zusatz von 1. Sulfiden naeh Neutralisieren fallt, 
diese entfernt, ansauert u. die Titanverbb. zur T i!II-Form reduziert. (A. P. 1 922 816 
vom 27/4. 1931, ausg. 15/8. 1933.) S c h m a l z .

Charles E. Kaltenbach, Cranford, Hermann Muhlenbrock, Juana C. Kalten- 
baeh und Roger W. Aldrich, Amerika, Verfahren zum Fdrben von Textilstoffen, gek. 
durch die Verwendung von Farbepraparaten, die durch Mischen der Farbstoffe m it 
salbenartigen, durch Emulgieren von Kienol m it konz. Seifenlsgg. (beispielsweise 
aus 2 Teilen Seife u. 3 Teilen W.) erhaltlichen Emulsionen hergestellt werden. Die 
Praparate werden in W. gel. u. je naeh der A rt der Farbstoffe, z. B. zum Farben von 
Acetatseide, Seide, Viscosekunstseide oder zur Herst. von Entw.-Fiirbungen verwendet. 
(A. P. 1 920 987 vom 15/8. 1928, ausg. 8/ 8. 1933.) S c h m a l z .

Vivatex Processes, Inc., Lodi, New Jersey, iibert. von: Clarence B. White, 
Montelair, New Jersey, Amerika, Verfahren zum gleichzeiligen Farben und Wasserdicht- 
machen von Texlilfasern und Oeweben daraus, dad. gek., dafi man die Textilstoffe zu
nachst mit in W. 1. Verbb. des Thoriums, Cers u. der Yltererden impragniert u. dann 
Alkaliverbb., die m it den Verbb. der Erdm etalle in W. unl., wasserabstoCende Verbb. 
hefern, wie Seife, zusammen m it Farbstoffen auf die impragniertc Faser einwirken liiCt. 
Die so impragnierten u. gefarbten Gewebe widerstehen der Einw. yon faserzerstorenden 
Mikroorganismen. (A. P. 1 914 059 yom 7/11. 1927, ausg. 13/6. 1933.) SCHMALZ.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahren zum  
Farben von Kunstseide aus regenerierler Cellulose in gleichmdfligen Tonen. Es werden 
die naeh A. P. 1916107; C. 1933- I I .  1597, erhaltlichen Disazofarbstoffe yerwendet, 
ferner die Azofarbstoffe aus tetrazotiertem  4,4'-Diaminodiphenyl, 1 Mol. l-Oxynaph- 
tlialin-4,8-disulfonsaure u. 1 Mol. l-Oxynaphthalin-4-sulfonsaure, 2-Amino-8-oxynaph- 
thalin-6-sulfonsaure, 2-Plienylamino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsaure, 2-Phenylamino-8- 
oxynaphthahn-7-sulfonsaure, 2-Phenylamino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure, 1-Methyl-
2,4-diaminobenzol; aus tetrazotiertem  4,4'-Diamino-3,3'-dimeihoxydiphenyl, 1 Mol.
l-Oxynaphthalin-4,8-disulfonsaure u. 1 Mol. l,3-Dioxybenzol, l-Oxynaphthalin-4-sul- 
fonsaure, l-Oxynaphthalin-5-sulfonsiiure, 2-Oxynaphthalin-6-sulfonsaure, l-Oxynaph- 
thalin-3,8-disuIfonsaure, 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsaure, 2-Amino-5-oxynaph- 
thalin-7-sulfonsaure, 2-Amino-5-oxynaphthalin-l,7-disulfonsaure. Man erhalt blaue u. 
violette Tóne. (D. R. P. 584 462 KI. 8m yom 5/3. 1932, ausg. 20/9. 1933. Schwz. Prior. 
2/3. 1932. F. P. 751127 yom 20/2. 1933, ausg. 28/8. 1933. Schwz. Prior. 2/3.
1932-) S c h m a l z .

Morton Sundour Fabrics Ltd., Carlisle, James Morton, W est Lothian, und 
John Edmund Guy Harris, Edinburgh, Yerfahren zum Farben von tierischen und
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anderen Faserstoffen mit Kiipenfarbstoffen, gek. durch die Verwendung von Kiipen, 
die neben kaust. Alkalien solche Mengen von Boraten erhalten, daB eine ph yon 10~8 
bis 10“ 13 erreicht -wird. ZweckmiiBig werden Kupen yerwendet, die im 1 3—5 g NaOH u. 
das 1— 1%-facho dieser NaOH-Menge an Borsaure enthalten. (E. P. 390 513 vom 
5/10. 1931, ausg. 4/5. 1933.) S c h m a lz .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, iibert. von: Edward T. Howell, 
Milwaukee, und Robert J. Goodrich, South Milwaukee, Wisconsin, Amerika, Verfahren 
zum Farben und Drucken von Faserstoffen, insbesondere Baumwolle, in  schwarzen Tonen, 
gek. durch die Verwendung von Kiipenfarbstoffgemischen, die neben Dibenzanthron 
10—50% eines orange bis gelb farbenden Kiipenfarbstoffes enthalten. (A. P. 1 905 095
vom 21/5. 1930, ausg. 25/4. 1933.) S c h m a lz .

Ludwig Lichtenstein, Wien, Jakob Klein, Kóniginhof, Tschechoslowakei, und 
Hedwig Martha Klein, Baden b. Wien, Verfahren zum Drucken mit Kiipenfarbstoffen 
der Indigoreihe, gek. durch die Verwendung yon Druckpasten, die den indigoiden Farb- 
stoff, Glucose, ein Alkalicarbonat u. Anthrachinon oder D eriw . desselben, wie Methyl-, 
Athyl-, Chlor-, Brom,-, w-Brommethylanthrachinon, insbesondere anthrachinon-2-sulfon- 
saures Na, enthalten. Nach dem Aufdrucken wird gediimpft u. fertiggemacht. An 
Stelle yon Glucose kann Stannooxyd yerwendet werden. (A. P. 1 919 792 vom 1/10.
1931, ausg. 25/7.1933.) S ch m a lz .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Aryliden von l-(Carboxyphenyl)-pyrazolonen, dad. gek., daB l-(Carboxyphenyl)- 
5-pyrazolone, die aus arom at. Aminocarbonsauren erhalten werden kónnen, mit aromat. 
Aminen kondensiert werden. — Man erwiirmt z. B. ein Gemisch yon l-(Phenyl-3'- 
carboxy)-3-methyl-5-pyrazolon (I), p-Naphthylamin, Didthylanilin u. Pyridin auf 50°, 
gibt langsam PC13 zu, steigert auf 130— 140° u. halt die Temp. 2—3 Stdn. Dann tragt 
man in verd. HC1 ein, saugt ab, nim m t den Ruckstand in  yerd. N a2C03-Lsg. auf, dest. 
die tertiaren Basen m it Dampf ab, lóst das Arylid in yerd. NaOH u. fóllt es nach 
dem Klaron m it yerd. Saure; weiBliches Pulycr, 11. in Atzalkali, zieht besonders bei 
Zusatz yon Elektrolyten auf Baumwolle. —  Ebenso kann m an von der I  entsprechen- 
den 4'-Carboxyverb., der 2'-Carboxyverb., der 3'-Carboxy-4'-chlorverb. ausgehen. Ais 
arom at. Aminę sind nocli genannt: Benzidin, Phenylendiamin, 1,5-Napliihylendiamin, 
1,7• oder 2,7-Aminonaphthol, Deliydrolhiololuidinsulfonsaure. — Die Verbb. sind Farb- 
stoffzwischenprodd. (D. R. P. 582 806 KI. 12p vom 7/2. 1932, ausg. 23/8. 1933. 
Schwz. Prior. 13/11.1931. Schwz. P. 159 665 vom 13/11.1931, ausg. 1/4.1933.) A ltf.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Farbstoffziuischenprodukten. Hierzu ygl. D. R. P. 582806; vorst. Ref. Nach- 
zutragen ist folgendes. — In  gleicher Weise kónnen andere Carboxyverbb. yerwendet 
werden wie Carboxyarylbarbitursauren, o-Carboxybenzoylessigsaure, 2,3-Oxynaphthoe- 
saure, Oxycarbazolcarbonsauren, Oxyphenanthrencarbonsauren, Oxynaphthocarbazol- 
carbonsauren, OxydiphenyIamincarbonsauren, — ais Aminę z. B. 4,4'-Diaminodi-

9 H» C—NH—/  NH—^
Ó = N  / ------\  N X  N X  v N = C
Ó— G ^ o ~ \ _______________________________________________ ^  \ ___ / - ? 5 C - Ó
ÓH CH

phenyldther, 4,4'-Diaminodiphenylsulfid, 4,4'- oder 3,3' -Diaminodiplienylhamstoff, 
4,4'-l)iaminobenzophenon, — 3,3'-Diamino-4,4'-dimethyl-1,1'-azoxybenzol, — das tert. 
Kondensationsprod. aus 3 Moll. p-Phenylendiamin u. Cyanurchlorid, — das Prod. 
aus 2 Moll. p-Phenylendiamin u. 1 Mol. 2,4-Dichlor-l,3-benzdiuzin. Die Verbb. reagieren 
m it Diazoyerbb. oder Aldehyden, wobei z. B. Verbb. der obenstehenden Zus. erhalten 
werden. — Diazotierte Sulfanilsaure laBt m an auf das Kondensationsprod. aus 1 Mol. 
Dianisidin  u. l-(3'-Carboxyphenyl)-3-viethyl-5-pyrazólon (I) einwirken, wobei ein Farb- 
stoff erhalten wird, der Baumwolle gelb farbt. — Baumwolle wird mit einer Lsg. des 
Prod. aus I u. Benzidin (II), NaOH u. Tiirkischrotól unter NaCl-Zugabe getrankt, 
ausgewunden u. m it einer Lsg. von Na-Acetat u. der Diazoyerb. von 4-Chlor-2-amwo-



1933. H. H x. F a r b e r e i .  F a r b e n .  D r u c k e r e i . 3487

di/phenylather entwickelt, wobei rein gelbe Tóne erzielt werden. — Ebenso kann man 
mit dem Prod. aus I  u. p-Phmylendiamin  behandeln u. m it der Diazoyerb. yon 2,5-Di- 
chloranilin entwiekeln (gelbe Tóne). — E in Baumwolle griingelb farbendes Prod. wird 
aus diazotierter 4-Sulfo-l-aminobenzol-2-carbonsaure u. dem Prod. aus I u. II erhalten.
— Koclit m an das Prod. aus I u. II in  Eg. m it Dimelliyl-p-aminobenzaldehyd, so erhalt 
man ein orange gefarbtes, ais Pigment brauchbares Prod. (E. P. 393 271 vom 17/11.
1931, ausg. 29/6. 1933.) A l t p e t e r .

Deutsche Hydrierwerke A.-G., Rodleben b. RoBlau, Anhalt, Herstellung von 
Farbstoffen. Man yereinigt Farbstoffe, die N H 2 oder OH enthalten, ais solehe oder 
bei ihrer Herst. m it hoohmolekularen substituierten oder unsubstituierten KW-stoff - 
radikalen der aliphat. oder Naphthenylreihe m it nicht weniger ais 10 C-Atomen m it 
oinom bewegliehen Halogenatom; die erhaltenen FarbBtoffe besitzen seifenahnliche 
Eigg., die Farbstoffe dienen zur Herst. von Druckfarben, durch Farben m it diesen 
Farbstoffen werden Toxtilfaserstoffo wasserdicht u. weieh. Durch Kondensieren von 
f,p'-Tetramethyldiaminobenzophenon m it Metliyldodecylanilin in Ggw. von PC13 u. 
darauffolgendes Sulfonieren m it rauchender ELSO,, erhalt man das Na-Salz der Dodecyl- 
penłainethyllriaminolriphenylcarbinoltrisulfonsdure, die Wolle aus saurem Bade farbt. 
Durch Kondensieren von Decyl-p-naphthylamin m it Ghinondichlordiimid in alkoh. Lsg. 
erhalt man Aminophenonaphthazinchlordecylat, das Wolle farbt. Durch Kondensation 
von Benzoflavin m it Dodecylchlorid in Butanol bei 200° unter Druck in Ggw. von MgO 
erhalt man das Wolle farbende Dodecylbenzoflavin. (E. P. 394 343 vom 11/9. 1931, 
ausg. 20/7. 1933.) F ranz.

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Zahn und 
Heinrich Koch, F rankfurt a. M.-Hóchst), Herstellung von sauren Wollfarbstoffen, dad. 
gek., daB man l-Amino-4-halogenanthrachinon-2-sulfonsaure m it m- oder p-Amino- 
arylalkylsulfonen oder dereń in den Aryl- oder Alkyl- oder in beiden Resten sub- 
stituierton D eriw . zur Umsetzung bringt. — Die Farbstoffe liefern sehr gleichmaBige 
klare blaue Fiirbungen. — Man erhitzt das Na-Salz der l-Amino-4-bromanthrachinon-2- 
sulfonsaure (I), m-Aminophenylmethylsulfon, NaHC03 u. Cu2Cl2 in W. mehrere Stdn. 
auf 60—70°, hierbei scheidet sich das swl. Na-Salz des Farbstoffes ab. In  ahnlicher 
Weise liiBt sich m-Aminophenylathylsulfon oder p-Aminoplienylmetliylsulfon zu einem 
blauen Farbstoff kondensieren. Durch Erwarmen des Na-Salzes der I, 5-Amino-2- 
acelylaminophenylmeihylsulfon, F . 197—198°, darstellbar aus 2-Acetylaminophenyl- 
methylsulfon durch Nitrieren u. Red., Soda, NaH C03, Cu2Cl2 in W. erhalt man einen 
Wolle rotstichig blau farbenden Farbstoff. A n  Stelle des 5-Amino-2-aeetylaminophenyl- 
methylsulfons kann man 5-Amino-2-chlorphenylmelhylsulfon oder 5-Amino-2-methyl- 
'phenyhnethylsulfon yerwenden. Beim Erwarmen des Na-Salzes der I  m it m-Amino- 
1phenylozyalhylsulfon, NaHC03, Cu2Cl2 in W. auf 60—70° erhalt man einen Wolle blau 
farbenden Farbstoff. Einen ahnlichen Farbstoff erhalt man m it p-Aminophenylsulfon- 
alkohol, F. 107—108°. Man erwarmt das Na-Salz der I, das Na-Salz der m-Amino- 
'płienylsidfonessigsaure, N a,C 03 u. Cu2Cl2 mehrere Stdn. in W. zum Sieden. Der er
haltene Farbstoff fiirbt Wolle k lar blau. Durch Erwarmen des Na-Salzes der I  m it
2-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphtkyl-4-methylsulfon, F . 129— 131°, NaHC03 u. Cu2Cl2 in 
W. auf 70—80° entsteht ein Wolle rotstichig blau farbender Farbstoff. (D. R. P. 
584 872 KI. 22b yom 7/1. 1932, ausg. 25/9. 1933.) F ranz.

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis und Ernest William Kirk, 
Spondon b. Derby, Herstellung v<m Azofarbstoffen. Man yereinigt diazotierte Amino- 
anthrachinonyerbb., die die N H 2 nicht unm ittelbar im Anthrachinonkem enthalten, 
wie 1-Amino- oder l-Alkylamino-4-(aminophenylamino)-anthrachinone, m it Phenol, 
2,3-Oxynaphthoesaureanilide, Diacetoaeetyl-o-tolidin usw.; besonders geeignet sind
1-Amino-, 1-Methylamino-, 1 -Dimethylamino-, l-(Oxyathylamino)-4-(aminoarylamino)- 
anthrachinon. Diazotiertes l-Melhylamino-4-(4'-aminophenylamino)-anlhrachinon oder
l-Amino-4-(4'-aminophenylamino)-a,nlhrachinon gibt m it 2,3-Oxynaphthoesaurearyl- 
amiden blaue, m it Phenol, Phenylmethylpjnrazolon oder m-Phenylendiamin grune 
Farbstoffe, m it jS-Naphthol einen schwarzlich yioletten u. m it 2,3-Oxynaphthoesauro 
emen rótlieh blauen Farbstoff. — Eine Dispersion yon l-Oxy-4-(4'-amiiw)-phenylamino- 
anthrachinon u. Diacetoacetyl-o-tolidin u. Turkischrotol riihrt m an in ein Bad aus weichem 
W. u. Marseiller Seife, m an geht m it Acetatseidengam k. ein u. erwarmt wahrend 
1 Stde, auf 70°; nach dem Spulen geht man m it dem G am  in ein k. Bad aus NaNOa 
u. Essigsaure u. nach dem Spulen in das Entwicklungsbad, das Marseiller Seife u. Soda 
enthalt, ein; man behandelt das Gam  hierin 1/ J Stde. k. u. dann 1/ t Stde. bei 75°; man
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erhalt lebliafte griine Farbungen. Zur Erzeugung blauer Farbungen auf Acetatseide 
bchandelt man sie in  analoger Weise m it l-Oxy-4-(4'-amino)-phe.nylaminoanthrachinon 
u. dem o-Toluidid der fl-Oxyna/phthoesdure. (E. P. 396 412 vom 26/10. 1931, ausg. 
31/8. 1933.) _ F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung wasserunlósliclm 
Azofarbstoffe. Man vereinigt Arylamide der 2-Oxy-5,6-, -6,7- oder -7,8-benzearbazol-3- 
carbonsaure in Substanz auf der Faser oder auf einem Substrat m it Diazoverbb. 
Die 2-Oxyverbb. des 5,6-, 6,7- oder 7,8-Benzocarbazols erhalt man aus den ent- 
sprechenden N H 2-, S 0 3H- oder Alkyloxyverbb. in der iiblichen Weise, die Oxyverbb. 
fiihrt man durch Erhitzen m it C 02 unter Druck in die Carbonsauren iiber, aus 
denen man Arylamide herstellt. Das Na-Salz der 5,6-Benzocarbazol-2-sulfonsdure, 
erhaltlieh durch Kondensation von 2,3-Oxynaplithoesiiure m it 3-Sulfophenylhydrazin in 
Ggw. von N aH S03 nach B u c h e r e r , erhitzt man m it KOH auf 260—275°, das 
erhaltene 5,6-Benzo-2-oxycarbazol sehm. rein bei 195°; erhitzt m an das Na-Salz 10 Stdn. 
in CO, auf 280° bei 50 at, so erhalt man 5,6-Benzo-2-oxy-3-carbonsaure, F . 245°, schwaeh 
gelber Kórper, wl. in organ. FU. 2-Hethoxy-7,8-benzocarbazol, darstellbar durch Kon
densation von 1-Naphthol m it 3-Methoxyphenylhydrazin in Ggw. von N aH S03 nach 
B u c h e r e r , erhitzt man in Toluol 2 Stdn. bei 90° m it A1C13, das erhaltene 2-Oxy-7,8- 
benzocarbazol, Krystalle, F . 241°, 1. in A., gibt beim Erhitzen m it K 2C03 in C02 bei 50 at
2-Oxy-7,8-bemocarbazol-3-carbons<iure, F . 241°, wl. in organ. Fil. —■ Durch Erhitzen 
von 2-Oxy-5,6-benzocarbazol-3-carbonsaure m it 4-Cliloranilin in Toluol in Ggw. von 
PC13 entsteht das p-Chloranilid der 2-Oxy-5,6-benzocarbazol-3-carbonsaure. In  analoger 
Weise erhalt man 1-Naphthylamid der 2-Oxy-5,6-benzocarbazol-3-carbonsćiure, das
2-Oxy-7,8-benzocarbazol-3-carbonsdure-4'-clilor-2'-vielhyl-l'-plienylamid, das m-Chhr- 
anilid, F . 273°; p-Chloranilid, F. 292°; o-Toluidid, F . 254°; Anilid, F . 251°, der 2-0xy-
5,6-benzocarbazol-3-carbonsdure, das o-Chloranilid, F . 237°, m-Chloranilid, F. 249°, 
p-Chloranilid, F . 257°, m-Nitranilid, F . 257°, o-Anisidid, p-Anisidid, F. 246°, o-Toluidid, 
2 '-Metlioxy-4'-chlor-1'-phenylamid, F . 248°, 2 '-Methoxy-5’-chlor-l'-phenylamid, F. 24C°, 
2 '-Melhyl-4'-chlor-1'-phenylamid, F. 248°, 2 '-Methyl-5'-chlor-1'-phenylamid, F. 243°, 
2 '-Melhyl-4'-melhoxy-l'-phenylamid, 2 '-Carbazolylamid, F . uber 300°, der 2-Oxy-7,8- 
benzocarbazol-3-carbonsaure. Eine m it dem p-.Chloranilid der 2-Oxy-5,6-benzocarbazol-3- 
carbonsaure getrankte Baumwolle liefert m it diazotiertem 4-Chlor-2-toluidin sehr eclite 
braungelbe Farbungen. Die Farbungen aus dem p-Anisidid der 2-Oxy-7,8-benzocarb- 
azol-3-carbonsiiure u. diazotiertem 2-Chloranilin sind braungelb. (F. P. 751 083 vom 
18/2. 1933, ausg. 26/8. 1933. D. Priorr. 18/2. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Lange und 
Hans Krzikalla, Ludwigshafen a. Rh.), Herstdlung von lcomplexen Metallrerbindungen 
von o-Oxyazofarbstoffen nach D. R. P . 474997, dad. gek., daB man Azofarbstoffe, die in
o-Stellung zur Azogruppe Alkoxygruppen enthalten, hier m it Cr-Sulfaten unter Be- 
dingungen, bei denen eine Abspaltung des Alkylrestes erfolgt, behandelt. — Die Farb- 
stoffe liefern sehr lichtechte, reine u. gleichmaBige Farbungen auf Wolle. — Man erhitzt 
den Farbstoff 4-Chlor-2-amino-l-methoxybenzol — >- 2-Oxynaphthalin-6,8-disulfonsaure 
in W. m it Cr20 3 u. H 2SO,, im Autoklaven unter Riihren 3 Stdn. auf 130—135°; der 
cntstandene Farbstoff farb t Wolle rein violett. Die in analoger Weise hergestellte 
Cr-Verb. des Farbstoffes 4-Chlor-2-amino-l-methoxybenzol — ->- l-Oxynaphthalin-3,8- 
disulfonsaure farbt Wolle u. Seide blau. (D. R. P. 584 645 KI. 22a vom 11/5. 1932, 
ausg. 22/9. 1933. Zus.-Pat. zu D. R. P. 474 997; C. 1929. II. 223.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von AntliracUnon- 
farbstoffen. Man setzt Sulfamide von l-Amino-4-halogenanthrachinonen mit NH3, 
primaren oder sekundaren Aminen um u. sulfoniert die Prodd. erforderlichenfalls. 
Man erhalt kraftig farbende, gut k rjrstallisierende Farbstoffe; die keine S03H ent- 
haltenden Farbstoffe sind 1. in Chlf., Aceton, Chlorbenzol u. anderen organ. Fil. Die 
Sulfogruppen enthaltenden Farbstoffe farben Wolle aus saurern Bade. Die Sulfamide 
der l-Amino-4-halogenanthrachinone erhalt m an durch Einw. von NH3, eines primaren 
oder sekundaren Amins auf ein l-Amino-4-halogenanthrachmonsulfochlorid. — 1-Amwo-
4-brom-2-anthrachinonsulfocyclohexylamid, darstellbar aus l-Amino-4-bromantliracldnon-
2-sulfochlorid (I) u. Cyclohexylamin, erhitzt man m it wasserfreiem Na-Acetat u. Anilin
3 Stdn. auf 180°; nach Beendigung der R k. entfernt man das ubersckiissige Anilin, 
reinigt den Riickstand m it verd. NaOH u. Umkrystallisieren aus Eg. oder Dichlor- 
benzol, die erhaltenen Krystalle, F . 215—216° losen sich in organ. FU. mit blauer Farbę. 
Beim Erhitzen m it l-Amino-4-methoxybenzol entsteht ein aus Eg. in blauen Nadeln
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krystallisierendes Prod., F . 244—245°. l-Amino-4-bromanthrarJiinon-2-sulfomelhyl~ 
anilidsulfonsdure, darstellbar durch Sulfonieren yon l-Amino-4-bromanthrachinon-2- 
sulfomethylanilid, erhitzt man m it p-Toluidin, K H C03 odór N aRC03, Cu2Cl2 u. W. 
14 Stdn. auf 90—95°, der erhaltene Farbstoff, feine blaue Nadeln, farb t Wolle aus 
schwach alkal. Bade blau. Einen ahnlichen Farbstoff erhalt man aus l-Amino-4-brom- 
anthrachino7i-2-sulfoalhylaiiilid. l-Amino-4-anilidoanthrachinon-2-sulfanilid, F. 290°, 
darstellbar aus l-Amino-4-bromanthrachinon-2-sulfanilid u. Anilin, trag t man in Mono
hydrat, die erhaltene Sulfonsiiure farbt Wolle aus saurem Bade blau, die erhaltene 
Sulfonsaure enthalt noch die Sulfanilidgruppe u. ist yerschieden von der l-Amino-2- 
anilidoanthraehinon-2-sulfonsaure. — l-Amino-4-bromanthrachinon-2-sulfomethylanilid, 
darstellbar aus I  u. M ethylanilin, erhitzt man m it Gyclohezylamin; das entstandene 
lAmino-4-cyclohexylaminoanlhracliinon-2-sulfomelhylamlid, tiefblaue kleine Nadeln,
F. 228—229°, liefert m it Monohydrat eine Wolle blau farbende Sulfonsaure, sie en thalt 
noch die Sulfomethylanilidgruppe u. ist nicht ident. m it der l-Amino-4-cyclohexyl- 
aminoanthrachinon-2-sulfonsaure. — I verm ahlt man 20 Stdn. in einer Kugelmuhle 
mit einer 15%ig. Lsg. des K-Salzes des Melhyllaurins, nach dem Absaugen u. Um- 
krystallisieren aus W. erhalt man das K-Salz der l-Amino-4-bromanthrachinon-2-mlfo- 
melhyltaurid in kurzeń, scharlachroten Krystallen, wi. in k. W., beim Erhitzen m it 
Soda Cyclohexylamin, W. u. Cu2Cl2 erhalt man l-Amino-4-cyclohexylaminoantkrachinon-
2-mlfomethyllaurid, das Wolle blau fiirbt. (F. P . 751 283 vom 23/2. 1933, ausg. 30/8. 
1933. D. Prior. 23/2. 1932.) F ranz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung des Tetrascliwefel- 
sdureeslers des Leuko-1,2,2' ,1'-anthrachinonazins. Man laBt auf die 2-Sulfaminsaure 
des Anthrahydrochinon-9,10-dischwefelsaureesters oder seine Salze P b 0 2 oder Ferri- 
cyankalium in nicht wss. Fl. einwirken. Das Prod. dient zum Farben u. Drucken, 
die Entw. zum Farbstoff erfolgt durch Behandeln m it sauren Oxydationsmitteln. 
Eine Lsg. des Jf-Salz.es der 2-Sulfaminsaure des Anlhrah.ydrochinon-9,10-dischwefel- 
sdureesters, K 2C03 u. Kaliumferricyanid in W. erhitzt man zum Sicden. Nach Be- 
endigung der Rk. salzt man das Z-Salz des Tetraschwefelsaureesters des Leuko-1,2,2',1'- 
anlhrachinonazins m it K 2C03 ais gelben krystallin. Nd. aus; durch saure Oxydation 
erhalt man N-Dihydro-1,2,2',1 '-anihrachinonazin. (E. P. 394 887 vom 29/12. 1932, 
ausg. 27/7. 1933. D. Prior. 29/12. 1931. F. P. 748 139 yom 28/12. 1932, ausg. 29/6.1933.
D. Prior. 29/12. 1931.) F ranz .

Titan Co. A/S., Fredrikstad, Herstellung eines mit Oxyden, Hydroxyden oder 
Hydratocarbonaten von Z ink undjoder Magnesium impragnierlen Erdalkalisulfales. Erd- 
alkalicarbonat wird, gegebenenfalls in wss. Suspension, m it einer wss. Lsg. yon Zn- 
u./oder Mg-Sulfat yersetzt, worauf die mehr oder weniger umgesetzte Suspension zur 
Trockne verdampft u. gegebenenfalls gewaschen u. gegluht wird. Vor dem Eindampfen 
wird dio Suspension gegebenenfalls im Autoklayen auf hoheren Druck erhitzt. Ais 
Erdalkalicarbonat yerwendet man Dolomit oder Mg enthaltenden Kalkstein bzw. kalk- 
haltigen Magnesit. Fiir die Herst. von Ti-Pigmenten wird das Verf. in Ggw. von Ti- 
Oxydeno. dgl. durchgefiihrt. (N. P. 51 237 yom 11/ 12. 1930, ausg. 1/8.1932.) D r ew s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Meidert, 
Frankfurt a. M.-Griesheim, und Hermann Schatz, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren 
zur Herstellung vdllig homogener Trockenstoffextrakte. (D. R. P. 576 939 KI. 22h yom 
23/2. 1929, ausg. 19/5. 1933. — C. 1931. II. 3552 [Oe. P. 123670].) E ..g er o ei'.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Meidert, 
Frankfurt a. M.-Griesheim), Verfahren zur Herstellung vollig homogener Trockenstoff- 
eMrakle. Abanderung des Verf. nach D. R. P. 576939, dad. gek., daB dio freien Fett- 
sauren der trocknenden oder halbtrocknenden Ole ganz oder teilweise durch die freien 
niederen Olefincarbonsąuren oder dereń aromat. Homologe oder ferner durch Benzoe- 
saure, dereń Kernsubstitutionsprodd. oder D eriw . m it freier Carboxylgruppe ersetzt 
werden. (D. R. P. 579 683 KI. 22h vom 3/5. 1931, ausg. 29/6. 1933. Zus. zu 

R. P. 576 939; vgl. vorst. Ref.) E x g e r o ff .
Yasaburo Murata, Kyoto (Erfinder: Futaro Murata, Kyoto), Druckverfahren. 

Auf beliebiges Materiał wird m it Hilfe einer Mischung aus weiBem Pigment, Milchpulyer, 
Dekrolin u. EiweiB ein abschattiertes Muster aufgedruckt, die bedruckten Stellen 
werden, z. B. mit Schablonen, m it einer Farbpaste uberdruckt, dann wird das Materiał

Fisieren gedampft u. durch Wasehen m it W. yon der Farbpaste befreit. (Japan. P. 
101685 vom 27/2. 1932, ausg. 22/3. 1933.) B u c h er t .

XV. 2. 232
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D r. Lovinsohn & Co., Deutschland, Druckfarbeń. Zum Drucken m it Druckformen 
auB K autschuk yerwondet man eine Suapension yon in Alkohol u. W. unl., feinyer- 
teilten, lichteehten Pigmenten oder Farblaoken in einer wss.-alkohol. Lsg. von Harz u. 
Alkali bzw. in einer wasserfreien alkohol, oder Ketonlsg. von Harz u. Alkali; z. B. 
200 (g) Hansabraun, 500 einer 50%ig. Lsg. von Schellack in  Athylalkohol, 50 Borax, 
250 W. (F. P. 749  241  vom 19/1. 1933, ausg. 20/7. 1933. D. Priorr. 6/4. u. 28/9.
1932.) P a n k ó w .

Shinshiro Horii, Tokyo, Druckfarbe. Leinól oder ein anderes trocknendes oder 
halbtrocknendes Ol wird durch Erhitzen polymerisiert, der erhaltene ziilie Firnis wird 
m it einem Pigment yerknetet u. m it Amylalkohol oder dessen Homologen vermischt. 
(Japan. P . 1 0 1 7 4 2  yom 2/11. 1932, ausg. 29/3. 1933.) B u c h e r t .

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
Louis Aimond, Kondensation von Formaldehyd m it sulfonierten Kohlenwasser- 

stoffen. Nach dem Verf. konnen Kondensationsprodd. auf Phenolbasis erhalten 
werden, indem m an von sulfonierten KW-stoffen ausgeht; z.B . werden aus Naphthalin- 
sulfonsaure u. CH-,0 Naphlhoform-Prodd. dargestellt. Verwendungsmógliclikeit in der 
Tlierapio u. bei der Fabrikation von Ebonit und W eicbkautschuk. (Caoutchouc et 
G uttapercha 30. 16522—25. Sept. 1933.) H. M u l l e r .

John Sissener, Synthelisclie chemische Produkte ais Materiał in der Maschinen- 
industrie. Es werden die zalilreichen Verwendungsmóglichkeiten des Bakelits ais Werk- 
stoff in den yerschiedensten Zweigen der Technik besprochen. (Tekn. Ukebl. 80. 
479—80. 5/10. 1933.) H e l l r ie g e l .

E. M. Hayden, Celluloselacke und dereń Anwendungsweisen. Anwendungsarten 
der Celluloselacke, insbesondere zur Lackierung von Gummiwaren. (Amer. Dyestuff 
Reporter 22. 365—68. 5/6. 1933.) S c h e if e l e .

Hans Jelinek, Uber die Alkohólldsiichkeit der Nilrocelhclose. Beim Aulbau von 
Nitrocelluloselacken ist der Umstand zu berucksichtigen, daB die einzelnen Nitro- 
cellulosesorten in  ihrer Alkohollóslichkeit verschieden sind. Alkoliollosliche Typen 
yertragen weniger Benzol-KW-stoffe ais normallósliche. (Farbo u. Lack 1933. 415 
b is  416. 30/8.) S c h e i f e l e .

Walter Kónig und Kurt Kopiłowitz, Ober wasserige Emulsionen von Cellulose- 
esterlósungen. Unterss. iiber die Emulgierbarkeit yersehiedener Nitrocelluloselsgg. 
m it W. in Abhangigkeit von Konz., Viscositat, A rt des Lsg.- u. Weichmachungsmittels. 
Diese Emulsionen konnen zur Herst. sogen. Weififilme dienen. (Farbę u. Lack 1933- 
461—62. 474—75. 27/9.) S c h e i f e l e .

Hans Wolff und Gerhard Zeidler, Terpentinol ais Verdunnungsmiltel. Deutsches 
Terpentinól u. Deutsches Terpentinol Spezial D wurden auf ihre Eignung ais Ollack- 
yerdiinnungsmittel gepriift. Hinsichtlich Trocknung u. Abreibbarkeit der Anstricłie 
yerhielten sie sich gleich dem Balsamterpentinól, wahrend die Anstrichharte bei letz- 
terem geringer war. Die Viscositatsverhaltnisse der m it gleichen Mengen der Losungsmm. 
hergestellten Lacke zeigten nur geringe Unterschiede. (Farbo u. Lack 1933. 413—14. 
30/8.) S c h e i f e l e .

W. J. Jenkins, Plastische Massen. Celluloseesler und -alher und ihre Anwendung. 
(Vgl. C. 1933. II . 635.) Bei den Fettsaureestern der Cellulose (Acetat, Butyrat, Laurat, 
Stearat) nimm t m it steigendem Mol.-Gew. des Esterradikals die ReiCfestigkeit ab 
u. die Dehnung zu. In  gleicher R ichtung nim m t Hygroskopizitat u. Wasserdampf- 
durchliissigkeit ab. Eine ahnliche Abstufung der Eigg. zeigt sich bei den Cellulose- 
iithern (Athyl-, Propyl- u. Butylcellulose). (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52- 
705—08. 1/9.1933.) S c h e i f e l e .

— , Rasclier Nachweis von Nilrocellulose in  Lacken und Lackfilmen. Nachweis 
von Nitrocellulose durch Betiipfeln der Lackfilme m it einer Lsg. von Diphenylamm 
in konz. Schwefelsaure. Bei Vorhandensein von Nitrocellulose tr it t  sofort dunkelblauc 
Farbung auf. Fiir das Zustandekommen der Blaufarbung ist erforderlich, daC die 
konz. Schwefelsaure Spuren von W. enthalt. (Farbę u. Lack 1933. 370. 2/8.) S c h e if .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Uerslellmg 
von Kondensationsprodukten au f Glyptalbasis m it trocknenden Eigg. aus mehruerhgtn 
Alkoholan, ungesatt. einbas. Carbonsauren u. mehrbas. Carbonsauren, welche in einem
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Kem oder in mehreren unm ittelbar miteinander yorbundenen Kerncn koino in ortho- 
Stellung zueinander befindliche Carboxylgruppen enthalten. Z. B. werden 278 g Leinol- 
sdure, 92 g Olycerin u. 136 g Isophthalsćiure 21/2 Stdn. auf 250° erhitzt. Es wird ein 
weiches, durchsichtigcs u. helles Harz m it einer Saurezahl von 15 erhalten, weiches 
in Toluol, Terpentinessenz u. Butylacetat 1. ist. Gegeniiber einem analog zusammen- 
geaetzten Harz, bei dessen Herst. an Stelle yon Isophthalsaurc, Orthophthalsauro 
benutzt worden ist, unterscheidet es sieli durch hohere Trockenfahigkeit u. gróBero 
Widerstandsfiihigkeit gegen H ,0 . Im  Beispiol 2 werden Leinól, Glycerin u. Terephthal- 
stiure in Ggw. von Ca-Gly cerat ais Kondensationsmittel kondensiert. An Stelle von 
reinor Iso- u. Terephthalsaure konnen Gemische der 3 isomeren Phthalsiiuron benutzt 
werden, wie sie z. B. durch Oxydation von techn. Xylol erhalten werden. D eriw . 
dieser Siiuren, wie Chlor-Isoplithalsaure, konnen ebenfalls angewandt werden. (F. P. 
748 791 vom 10/1. 1933, ausg. 8/7. 1933. D. Prior. 8/2. 1932.) G a n t e .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
^  St. Reiner, (Fas ist Lalex ? Einiges iiber das Zapfen, Konservieren und Eigg. 
des Latex. (Gelatine, Leim, Klebstoffc 1. 123—26. Ju li 1933.) H. M u l l e r .

Joseph Rossman, Konzentrieren von Lalez. U ber sich t  iiber die Patentlitcratur. 
(India Rubber Wid. 87. Nr. 5. 28—30. Nr. 6. 33—35. 1933.) F r o m a n d i .

D. F. Twiss, Die chemische Behandlung von Lalez. Allgemeine 0 bersich t  iibor 
die Hauptverff. der techn. Verarbeitung yon Latex. (Chem. Markcts 33. 133— 35. 
Aug. 1933.) F r o m a n d i .

H. F. Bondy, Die Antioxydanlien des Kautschuk-Latex. I . Mitt. U nter Mit- 
arbeit yon G. G. Lauer. Verschiedene Forscher haben festgestellt, daB im K aut schuk - 
)atex ein Stoff yorliegen muB, der die Autoxydation des Kautschuks yerhindert, da 
Reinkautschuk sehr schnell oxydiert, Rolikautsehuk dagegen langsam. — Es wird 
eine Methode ausgearbeitot, um mittels Viscositatsmessungen den Grad dor Aut- 
oxydation von Kautschuk u. Balata zu erkennen. Diese Methode griindet sich auf 
die Arbeiten von H. S t a u d i n g e r ,  der feststellte, daB die groBen Molekule des K au t
schuks durch die Autoxydation in kleine Molekule zerbreohen u. infolgedessen nieder- 
riscoso Lsgg. geben. Mittels dieser Methode kann man die Anwesenheit des Anti- 
oxydanz leicht erkennen. — Es wird festgestellt, daB Rein- u. Rohkautschuklsgg. 
im Dunkeln iiborhaupt nicht autoxydieren u. daB aucli im Hellen u. in Lsg. sieli das 
Antioxydanz nicht erkennen laBt, da alle Lsgg. gleich stark  autoxydieren. Das Anti- 
osydans ist liier in zu goringer Konz. yorhanden. E rst wenn man den eingedampften 
Rohkautschukacetonextrakt dem Reinkautschuk in Lsg. zusetzt, dann das Losungsm. 
im Vakuum abdam pft u. je tzt den festen Kautschuk Tageslicht oder besser ultra- 
yiolettem Licht aussetzt, kann man durch nachtragliche Viscositiitsmessungen die 
Anwesenheit des Antioxydanz erkennen. Der Kautschukacetonextrakt w irkt auch 
sehr stark schiitzend auf gereinigte Balata. —  Der E x trak t wird in yerschiedene 
Fraktionen zerlegt, u. diese auf ihre autoxydationshemmende Wrkg. gepruft. Es 
zeigt sich, daB besonders die bas. Bestandteile stark  autoxydationshemmende Wrkg. 
haben. Bei diesen Verss. fallt auf, daB dio Substanzen umso starker gefarbt sind, je 
begtandiger sie gegen die Autoxydation sind. Infolgedessen wurdon einige Verss. m it 
gefilrbten Stoffen durchgefiihrt u. es zeigte sich, daB Azobenzol u. a-Benzolazo-/?- 
naphthylamin sehr stark  schiitzende Wrkg. haben. Andorę gefarbte Stoffe sind da
gegen fast unwirksam. Es ist wahrseheinlich, daB auch das Antioxydanz im K autschuk- 
latox ein gefarbter Stoff ist u. durch seino Farbę schiitzend wirkt. Die Farbstoffwrkg. 
scheint aber sehr spezif. zu sein. —  Die Arbeiten werden fortgesetzt. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 66. 1611—22. 11/10. 1933. Univ. Frciburg.) F. B o n d y .

Kei-ichi Shimada, Studien uber die. Natur der Wirlcung organischer Vulkanisations- 
beschleuniger. V. Bestimmung und Analyse organischer Beschleuniger. 2. Die Bewertung 
der Beschleuniger vom Guanidintypus. (IV. 1, vgl. C. 1933. I I . 1438.) Vf. halt auf 
Grund der Verschiedenheit der Guanidine, auBer den iiblichen Priifmethoden die Herst. 
einer Mischung im Vcrgleich m it einem Standardm uster fiir notwendig. E r schlagt 
auBerdem yor, die Viscositat eines Gummisols zu messen nach Zugabo der Standard- 
giianidinlsg. in Bzl. u. der zu untersuchenden Lsg. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
36. 260 B—262 B. Mai 1933 [Orig.: engl.].) H . M u l l e r .

Kei-ichi Shimada, Studien iiber die Natur der Wirkung organischer Vulkani- 
sationsbeschleuniger. VI. Beioertung und Analyse organischer Beschleuniger. 3. Die

232*
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Analyse wasserloslicher Ultrabeschleuniger und eine neue colorimelrisćhe Methode zur 
Mikroanalyse von Kupfer und Mangan. (V. 2. vgl. vorst. Ref.) Die Mehrzahl der 
Dithiocarbamatbeschleuniger ist wasserlóslich u. ihre Nickelsalze sind unl., wodureh 
eine grayimetr. Best. móglich ist. — Cu- u. Mh-Verbb. geben m it einer wss. Lsg. yon 
Piperidinpentamethylendithiocarbamat einen braunen oder braunroten Nd. 0,1 Teile Cu 
oder Mn ltonnen in einer Million Teile W. auf diese Weise erkannt werden. Die Methode 
ist besonders geeignet, um Gummifarben u. Stoffe, die gummiert werden sollen, auf 
Cu- u. Mn-Abwesenhoit zu priifen. (J . Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 36. 262B bis 
264B. Mai 1933 fOrig.: engl.]>) H . M u l l e r .

Kei-ichi Shimada, Sludien uber die Natur der Wirkung organischer Beschlenniger 
a u f die Vulkanisation. V II. Die Wirkung der Warnie au f die Obtrflachenspannung von 
Gummilósungen. (Vgl. vorst. Ref.) Die Messungen wurden m it dem TRAUBEschen 
Stalagmometer ausgefiihrt u. es wird auf Grund der Resultate angenommen, daB bis zu 
Konzz. von 0,7%  frei o kolloidale Gummimolekule u. daruber hinaus Aggregationen, 
d. h. Micellen yorherrsehend sind. (J. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 36. 450 B bis 
456 B. Aug. 1933 [Orig.: engl.].) H. M u l l e r .

Henkel & Cie. G. m. b. H ., Dusseldorf, Hóhermolekulare Mercaptane. Hoher- 
molokulare aliphat., sowio liydroaromat. Di- u. Polysulfide, die man durch UmBatz 
von Mineralsaureestern von Oxyverbb. m it Di- u. Polysulfiden der Alkalien erhalt, 
z. B. Didodecyldisulfid, Dicetyllrisulfid, Dodecylletradecyldisulfid u. D icyclohe.xyldisv.lfid, 
werden m it Red.-Mitteln, wie Zinkstaub in  alkal. oder saurer Lsg. oder wasserloslichen 
Sulfhydraten, Sulfiden oder Polysulfiden, zu den entspreclienden Mercaptanen um- 
gesetzt. Diese dienen ais Hilfsstoffe in der Kautschukindustrie oder ais Ausgangsstoffe 
fur weitere Umsetzungen. — Z. B. g ibt man zu 100 Teilen Didodecyldisulfid 35 Teile 
einer 30%ig. wss. NaSH-Lsg. u. kocht 3 Stdn. unter RuckfluB. Dabei scheidet sich 
das Dodecylmercaptan-l vom Ivp.13 142— 145° ais braunliches Ol aus. (F. P. 751117 
Tom  20/2. 1933, ausg. 28/8. 1933. D. Prior. 4/4. 1932.) E b e n .

XIII. Atherische Ole. Parfumerie. Kosmetik.
— , Die Bedeutung der neuen Patent nomenklatur fiir die Seifen- und Parfumerie- 

industrie in  Deutschland. (Riechstoffind. u. Kosmetik 8. 123—24. Juli 1933.) E llm er .
Nebovidsky und J. Horel, Tschechoslovakisches Hopfenol und setne Yerwendung 

in  der Prazis. Inhaltlich ident. m it C. 1933. I. 3805. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 
6 bis. 1208— 13. Jun i 1933.) E l l m e r .

R.-M. Gattefossś, Vitamine w id atherische Ole. Vf. yergleicht die Wrkg. der 
iith. Ole gegen Infizierungen m it der Schutzwrkg., welche Vitam inA  gegen Mikro- 
organismen ausiibt. (Parfum mod. 27. 401—05. Sept. 1933.) E l l m e r .

L.-S. Glichitch und Y.-R. Naves, Die atherische Ole von Ocimum canum sims 
und von Ocimum gratissimum L. Ole von Ocimum canum sims. Campherhaltiges Ol. 
Ein in Antibes (Seealpen) in 0,213% Ausbeute bei der W.-Dampfdest. unter Koho- 
bation gewonnenes Ol zeigte folgende E igg.: D .15 0,9253; ao =  +33° 25'; nD20 =  1,4808; 
SZ. 2,24; EZ. 1,05; EZ. nach k. Eormylierung 17,6; 1. in 0,5 Vol. 90%ig- A- u - in 0,1 Vol. 
u. mehr 95%ig. A. Es konnte d-Campher (12% des Ols), aber keine Spur von Methyl- 
cinnamat nachgewiesen werden. — Methylcinnamathaltige Ole. D .16 0,9870—1,0566; 
a D =  —5° 4' bis ±  0°; n D20 =  1,5240—1,5550; E. + 6 ,2  bis +19,2°; SZ. bis 1,0; Ester-. 
geh. (ais Melhylcinnamat) 54,2—85,4%; Geh. an freien Alkoholen (durch k. Eormy
lierung bestimmt) bis 30% ; 1. in 1—3 Voll. 70%ig. A. u. 2 Voll. 75%ig. A. (Ol von den 
Comoren u. Madagascar). D .16 0,9462— 1,0760; a D = + l ° 3 0 '  bis +7° 54'; no20 =
1,4864— 1,5484; E. — 8,5° bis +17,2°; SZ. bis 2,52; Estergeh. (ais Methylcinnamat) 
9,61—78,44%; Geh. an freien Alkoholen (durch k. Formylierung bestimmt); 12,13 u. 
15,29% (2 Bestst.); 1. in 1,2— 5,5 Voll. 80%ig. A. (Ol von Oubanghi-Chari). — Ole von 
Ocimum gratissimum L. 1. Thymollialtige Ole. Ole von der Elfenbeinkiiste, yon Ou
banghi-Chari, von den Comoren u. aus Grasse zeigten folgende Eigg.: D .16 0,8942 bis
0,9167; ccD =  ± 0  bis + 0 °  58'; n D20 =  1,4907— 1,4980; Phenolgeh. (Thymol, mitunter 
m it Spuren von Carmcrol): 23—44% ; 1- in 0,2—5 Voll. 85%ig. A., manchmal mit 
Opalescenz oder leichter Triibung u. in 90%ig. A. in jedem Verhaltnis. —• Eugenol- 
haltige Ole. Ole von den Comoren u. von Madagascar wurden beim D estillieren in 
leiche (I) u. sehwere (II) Fraktionen zerlegt. D .15 0,9980—1,000; ao =  —26° 16 ;
ii o20 =  1,5289; VZ. 4,2— 11,2; Eugenolgeh. (bestimmt m it 3%*& Natronlauge): 62,5 /0;
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1. in 1 Vol. u. mehr 75%ig. A. (Gesamtól). D .15 0,9778—0,990 (I), 1,0232—1,0446 (II); 
aD =  —13° 12' bis —26° 6'  (I), —9“ 12' bis —24° 46' (II); nD2« =  1,5199— 1,5232 (I),
1,5300—1,5322; SZ. 1,12—4,2 (I), 1,68—3,36 (II); EZ. 10— 11,2 (I), 0,7—9,5 (II); 
VZ. 10,5 (I), 6,3 (II); Eugenolgch.: 52—63,5% (I), 75,5—81,5% (II); 1. in 0,5 Vol. 
SO°/0ig. A. m it Triibung (I), in 0,5 Vol. 75%ig. A. bis 1,2 Vol. 80°/oig. A. (II). Das 
Ol von den Comoren enthielt auBer Eugenol Spuren eines anderen Phenols von kreosol- 
guajacolahnlichem Geruch, welehes m it Eisenchlorid in verd. A. eine olivgriine Farbung 
gibt. Ferner wurden nachgewiesen d-u-Pineń (Oxydation zu Pinonsaure), Ocimen 
(etwa 12% des Ols) (Kp.n  59°; D .164 0,8035; opt.-inakt.; nD16 =  1,4898; Mol.-Refr. 
48,96), Spuren eines Amylalkohols, ein aus l-Linalool u. a -Terpineol bestehendes Alkohol- 
gemisch (3,5—3,8%  d 3̂ Ols), welchem eine kleine Menge fester, nicht identifizierter 
Itorper u. wenig Esdragol beigemengt waren, Sesguiterpene (15% des Ols), in  der H aupt- 
saclie ein sehr stark  linksdrehendes Cadinen (F. des Bishydrochlorids 115— 117°, des 
Bishydrobromids 123—124°) u. polyterpenartige Kórper (3% des Ols). — Die beschrie- 
benen Ole, welche von botan. einwandfrei charakterisierten Pflanzen stammten, bieten 
ein Beispiel dafiir, daB auch morpholog. vollstandig iibereinstimmende Pflanzenarten 
ath. Ole von vollig versehiedener Zus. liefern konnen. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 
1029—33. Jun i 1933.) E l l m e r .

H. S. Redgrove, Das Anisaroma. Gewinnung aus Anis u. Konst. Ahnliclie 
Aromen aus Fenchel u. Estragon. (Food Manuf. 8. 350. Okt. 1933.) G r o s z f e l d .

A. S. Ginsberg, V ereinfachtes Verfahren zur Bestimmung des Oehaltes an dthe- 
rische.m 01 in dtherisches Ol enthaltenden Stoff en. Vereinfachung eines von C l e v e n g e r  
(C. 1928. II. 1272) angegebenen Verf., das m it 10—20 g Ausgangsmaterial eine schnelle 
Best. yon ather. Ólen m it primitiven Hilfsmitteln gestattet. (Chem.-pharmaz. Ind. 
[russ.: Chimiko-pharmazewtitscheskaja Promysclilennost] 1932. 326— 29. Botan. 
Inst. der Akademie der Wiss. U. d. S. R.) B e r s i n .

Northam W arren Corp., New York, Vorrichtung zur Pflege der Fingerndgel,
1. dad. gek., daB ihrc Fiillung aus harten Farbmassen besteht, die erst beim Befeuchten 
farben u. in an sich bekannter Weise durch Vermischen von Fiillstoffen, die in W. quell- 
bar sein konnen, m it Pigmenten u. wss. Lsgg. von Bindemilleln, die beim Trocknen 
erharten, erhalten werden. — 2. dad. gek., daB ihre Fiillung Pigment u. wasserlósliches 
Bindemitlel in einer den bei der Herst. von Farbstiften iiblichen H undertsatz erheblich 
uberschreitenden Menge enthalt. — 3. S tift nach Ansprueh 1, dad. gek., daB er etwa 
30% Fullstoff, bis zu 70%  Pigment u. etwa 8%  Bindemitlel enthalt. Ais Pigmente 
kommen Lilhopone, ZnS, ZtiO, ais Fullstoffe Starkę, CaC03, Kaolin, Talkum  u. ais Binde
mitlel Gummi arabicum, Irischnioos, Tragant, Dexlrin, Casein in Betracht. (D. R. P. 
570774 Kl. 30h vom 7/6. 1931, ausg. 20/2. 1933. A. Prior. 10/10. 1930.) S c h u t z .

Rose M arguerite Bryce, Frankreich, Pomadę. Die Pomadę besteht aus einer 
Mischung yon Schwefelpomade (enthaltend 10 Teile S-Blumen, 10 Teile Mandelol u. 
80 Teile benzoesaurehaltiges Schweinefelt) u. Cadedl. (F. P. 751 395 vom 26/5. 1932, 
ausg. 2/9. 1933.) S c h u t z .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
Arthur H. Rosenfeld, Verderbliche ZucTcerrohrdiingung. Es wird auf die Sehaden 

hingewiesen, welehe bei uberreichlicher u. unsachgemaBer Dungung cntstehen konnen. 
An mehreren Vers.-Daten wird der EinfluB verschiedener Dungung auf die Zus. des 
Zuckerrohrs besprochen. (Int. Sugar-J. 35. 220—26. Jun i 1933.) W. S c h u l t z e .

W. L. Owen und R. L. Mobley, Thermophile Bakterien in  raffiniertem llohr- 
zucker und ihre Beseitigung. (Ygl. C. 1932. II . 2749.) Der Geh. des Rohzuckers an 
Thermophilen yariierte sta rk  von Monat zu Monat, war am hóehston im April u. am 
niedrigsten im September. Bei raffiniertem Zucker zeigt die Kurve ahnlichen Verlauf, 
nur im Maximum u. Minimum etwa 30 Tage spater, aber unabhangig von dem Infektions- 
grad des Ausgangsrohzuckers. Kohlefiltration verm indert den Sporengeb. der raffi- 
merten Safte nicht in dem Mafie wie Filterhilfen bei Rohsaften. Luftinfektion m it 
thermophilen Sporen in den Raffinerien schwankt betraehtlich u. kann hohe Betrage 
erreichen. Die Erzeugung von thermophilenfreiem Zucker hangt yon dem Erreichen 
wirksamer Filtration u. der Verhinderung einer Ansammlung der Keime in der Raffinerie- 
laa a*S0 von P s i^ c ^ s te r  Sauberkeit ab. (Facts about Sugar 28. 382—85. Okt.
1933-) Gr o s z f e l d .
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F . A. Dykins, E. C. K leiderer, U. H eubaum , V. R. H ardy und D. T. Englis,
Erzeugung von wohlschmeckendem Artischockensirup. I . Allgemeines Verfahren. Bei 
der Herst. von Fructosesirup aus Jerusalem-Artischocken eignet sich fur die Reinigung 
des Auszuges einfache Behandlung m it Supercel, m it nachfolgender Filtration. Die 
Hydrolyse der Polysaccharide wird m it HCl unter Druck yorgenommen, wodurch am 
wenigsten Salz in das Endprod. gelangt u. lastige Ausscheidungen u. andere Storungen 
vermieden werden. Auch Verminderung des Aschengeh. durch Elektrodialyse des 
Extraktes h a t sich ais yorteilhaft erwiesen. Nach teilweiser Konz. des hydrolysierten 
E strak tes  wird dieser neutralisiert, m it Aktivkohle erhitzt, filtriert u. schlieBlich zum 
Sirup eingedampft. (Ind. Engng. Chem. 25. 937—40. August 1933. Urbana, Univ. 
of Illinois.) G r o s z f e l d .

F. H. Thurber, Ve.rbesse.rles Verfahren zur Erzeugung von Starkę aus Sufikartoffeln. 
(Vgl. C. 1933. I I .  946.) Zur Entfernung gefarbter Verbb. erwiesen sich alkal. Sulfit- 
lsgg. ais hochbefriedigend. Durch Abkurzung der Verarbeitungszeit wurde so der 
E rtrag  an Starkę von hoher Reinheit u. ausgezeichneter Farbę betrachtlich gesteigert. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 919—20. August 1933. Washington, Bureau of Chem. and 
Soils.) G r o s z f e ld .

M. Samec, Der heutige Stand der Amylopeklintheorie. Zusammenfassende Darst. 
Literaturiibersicht. (Z. ges. Getreide- u. Miihlenwes. 20. 4— 8. Jan . 1933. Univ. 
Ljubljana, Jugoslavien.) H a e v e c k e r .

O. Spengler und F. Todt, Richtlinien fiir eine moglichst genaue und einfadie 
Bestimmung des Invertzuckers in  Gegenwart von Bohrzucker. Vff. geben eine Problem- 
stellung fiir dio Ausarbcitung einer „optimalen Vorschrift“ zur Best. von Invertzucker 
in  Ggw. von Saccharose. Dazu miissen pn-W ert der benutzten Lsg., Cu-Ionenmenge 
u. Einw.-(Koch-)Dauer u. -temp. systemat. abgeandert werden. Besonders zu beriick- 
sichtigen ist bei der Invertzuckerbest. ferner, daB sich Saccharose u. Invertzucker vollig 
verscliieden verlialten. W ahrend die durch Saccharose erhaltene Cu-Abscheidung sehr 
stark  Schwankungen ausgesetzt ist, ist das bei dem durch reinen Invertzucker erzielten 
Nd. nicht der Fali. Die einzelnen Vers.-Bedingungen sind bei den bislier iiblichen Invert- 
zuckerbest.-Methoden so gewahlt, daB die Fehlerąuellen die Resultate weitgehend 
beeinflussen konnen. Schon geringfugige Abweichungen von der Vorschrift konnen die 
Genauigkeit u. Zuverlassigkeit der Invertzuckerbest. ganz crheblich steigern. (Z. Ver. 
dtsch. Zuckerind. 83. 833— 45. Sept. 1933.) T a e g e n e r .

R. Ofner, Die Nacliteile der a u f Siederegulierung basierenden Modifikationen der 
Herzfeldschen Metliode gegenuber dem a u f Anwendung schwach alkalisclier Kupferlósung 
beruhenden jodometrisclien Yerfahren. Obwohl die Modifikationen der ais unzuyerlassig 
erkannten HERZFELDschen Originalmethode zweifellos eine Verbesserung der bisherigen 
Arbeitsvorsehrift bedeuten, birgt die Beibehaltung der FEnLiN G schen Lsg. noch viele 
Mangel in sich (stark alkal. Charakter der Lsg., EinfluB auf Saccharose selbst u. a.), 
zumal die Tabellen aus Vers.-Ergebnissen unter Anwendung nur reiner Saccharose 
gewonnen sind u. daher nieht ohne weiteres auf die unreinen Fabriksprodd. mit ihrem 
Geh. an kolloidal gel. Stoffen (Sirupe u. Melassen) iibertragen werden konnen. Vf. 
empfiehlt sein direktes jodometr. Verf. (Z. Zuckerind. cechoslov. Republ. 58 (15). 
33—35. 29/9. 1933.) T a e g e n e r .

R. Ofner, Vereinfachte Arbeitsvorschrift fiir  das jodomelrische Verfahren zur 
Bestimmung von Imertzucker. (Vgl. C. 1933. I I .  3058.) Alle angewandten Chemikalien 
miissen analysenrein sein. Verf.: 10 g Zucker im 300-Erlenmeyer in 50 ccm dest. W. 
u. 50 ccm Cu-Lsg. (5 g kryst. CuSO,, +  10 g wasserfreies Na2C03 +  300 g Seignette- 
salz +  50 g kryst. sek. Na-Phosphat im Literkolben m it dest. W. aufgel., mit Aktir- 
kohle versetzt, gemischt u. filtriert) auflósen, 5 ccm Jodlsg. (2,05 g Jod +  10 g jodat- 
freies K J  in 500 ccm dest. W. gel.) zufiigen, unter Zusatz von grobem Bimssteinpulver 
zum Sieden erhitzen, g e ń a u  5 M i n .  in maBigem Sieden erhalten, schnell in k. W. 
abkiihlen, dann 15 ccm n. HCl u. aus einer Biirette 10—20 ccm obiger 0,032-n. Jodlsg. 
zufiigen, durchmisehen, Kolben verschlieBcn u. unter Umschwenken 2 Min. einwirken 
lassen. 5 ccm Starkelsg. (2,5 g 1. Starkę m it 10 mg H gJ in 500 ccm W.) zugeben u. 
mittels 0,032-n. Thiosulfatlsg. (dereń T iter m it obiger Jodlsg. kontrolliert wird) ver- 
brauchte Jodmenge feststellen. Die Anzahl der fur die Oxydation des ausgeschiedenen 
Kupferoxyduls erforderlich gewesenen ccm Jodlsg. (Differenz zwischen den n a e h 
dem Kochen zugesetzten ccm Jodlsg. u. der Thiosulfatlsg.) ergibt direkt den Invert- 
zuckergeh. (1 ccm Jodlsg. =  1 mg Invertzucker). Bei Prodd. mit mehr ais 0,15 /o 
Inyertzuckergeh. sind fiir je 1 g zuckerhaltiger Substanz je 0,5 ccm Jodlsg. zuzusetzen.
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Melasaen mussen yorher entsprechend gereinigt werden u. sind 7 Min. im Sieden zu 
erhalten. Pro 1 g Melasse benótigt m an etwa 1 ccm Jodlsg. Die Arbeitsvorschrift ist 
nach Vorreinigung dieselbe. (Z. Zuckerind. Cechosloy. Republ. 58 (15). 35—37. 29/9. 
1933.) T a e g e n e r .

B. Drews, Die quantitdtive Bestimmung der schwefligen Saure in  Melasse. (Z.
S piritu sind . 5 6 . 221—22. 12/10. 1933. — C. 1 9 3 3 . II . 2602.) G r o s z f e l d .

C. Tixier et Co. (Soc. & Responsabilitć Limitće), Frankreich, Extralńeren von
Zuckerrubenschnilzeln in ganz oder teilweise kontinuierlichem Betriebe. An Hand einer 
Zeichnung ist das Verf. u. dio Vorr. naher beschrieben. (F. P. 751 534 vom 25/2. 1933, 
ausg. 5/9. 1933.) M. F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Lor and Macher, Die Rolle der Luftinfeklion im  Brennereibetrieb. In  den meistcn 

gepruften Brennereien wurden starkę Infektionen der Brennereiluft, die mehr oder 
weniger schwere Storungen des Betriebes ycrursachten, gefunden. Gute Ventilation 
u. Trockenhaltung der Raume ist erforderlieh. (Landwirtsch. Brennerei-Ztg. 20 . 
73—77. 15/9. 1933. Bratislava, Inst. f. Garungsgewerbe.) G r o s z f e l d .

G. A. Fester, A. Abbate und J. Maroso, Die Enticasserung des Alkohols. Durch 
gleichzeitige Zugabe von Bzn. kann die Wrkg. des K 2C03 bei der A.-Entwasserung 
bei gewóhnłicher Temp. erheblich yerstiirkt werden, was sich besonders bei mehr- 
stufigem Arbeiten deutlich zeigt. (Rev. Fac. Quim. ind. agrie. 2. Nr. 4. 141—48.
1932.) R . K . Mu l l e r .

G. du Bois, Alkoholentwdsserung und Wiedergewinnung von DampJ. Vf. bespricht
krit. die Entwasserung des Alkohols mittels azeotrop. Dest. u. mittels W. adsorbieren- 
der Stoffe, wobei die ókonomie des Dampfes eine grofie Rolle spielt. An Hand zweier 
Zeichnungen schlagt Vf. einen neuen Weg zur Alkoholentwasserung mittels Adsorbentien 
vor, der sich durch Einfachheit, Ókonomie des Dampfes u. Reinheit des absoluten 
Alkohols auszeichnet. (Chim. et Ind . 3 0 . 535—36. Sept. 1933.) S c h i n d l e r .

Erich W alter, Findet bei der Lagerung von alkoholischen Flussigkeiten eine Enl- 
mischung statt ? Nach 2-jahriger Lagerung von W einbrand in 2 SteinzeuggefaCen 
wurde in der oberen Schieht eine kleine Zunahme des A.-Geh. im Vergleich zur unteren 
(50,34 gegen 49,62; 49,09 gegen 47,74 Vol.-°/o) gefunden. Der Sauregeh. sammelte 
sich starker in der unteren wasserarmeren, der Estergeh. in der oberen an. (Dtsch. 
Destillateur-Ztg. 54. 497—98. 17/10. 1933. Berlin SW. 61.) G r o s z f e l d .

John A. W. H artung, Die amerikanischen Brauverfahren und -einrichlungen in  
ihren Hauptverschiedenheiten von den europaischen. Die wesentlichen Unterschiede in 
den Brauyerff. gegentiber denen der europaischen Lander beruhen auf der Tatsache, 
daB neben dem Malz noch gróBere Mengen Rohfrucht in Form yon Reis- u. Maisprodd. 
yerwendet werden. Dies bedingt bereits beim Maischen das sog. Doppelmaischeverf., 
das weder ein reines Infusions- noch Dekoktionsverf. ist, da zwei getrennte Ein- 
maischungen in zwei getrennten GefiiBcn erforderlieh sind. Auch die Garverff. unter- 
scheiden sich z. T. nicht unwesentlich von den europaischen, so wird besonders die 
Hauptgarung u. Lagerung auf einem u. demselben „Selg- u. Guntrumschen Tank“ 
yielfach durchgefuhrt. F iir das Flaschenbier ist in U. S. A. charakterist., daB es 
pasteurisiert u. carbonisiert wird, ferner die Verwendung von Kaltebestandigkeits- 
mitteln. Letztere sind proteolyt. Enzyme, die eine durch starkę Abkiihlung heryor- 
gerufene EiweiBtriibung yerhindern. (Tages-Ztg. Brauerei 31 . 519—20. 26/8.
1933.) S c h i n d l e r .

E. Ehrich, Eiweiflgehalt- und Glasigkeit der Gerslen- und Malzkórner. I . Um zu
beweisen, daB die Unterschiede im EiweiBgeh. u. Extraktgeh. glasiger u. mehliger 
Gerstenkorner z. T. recht erheblich sind, fiihrte Vf. zahlreiche, durch Tabellen er- 
lauterte Verss. aus. Im  Mittel ergaben sich bei 5 yerschiedenen Gersten folgende 
Differenzen: EiweiBgeh.: mehlige Korner 3°/0 mehr ais glasige u. E xtraktgeh.: mehlige 
Kfimer 2 ,l°/0 mehr ais glasige. Hieraus ergeben sich fiir den Malzereibetrieb beacht- 
ljche Folgerungen. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 7 3 . 748—49. 10/10. 1933. Brauer- 
Akad. u. Vers.-Station f. Brauerei u. Malzerei, Worms.) S c h in d l e r .

Erich Nius, Praklische Erfahrungen iiber modernes Spanen. An Hand prakt. 
Verss. wird zu den Arbeiten von F i n k  (C. 1 9 3 3 1 .1534. 2327) u. H a l l e r m a n n  (C. 1 9 3 3 .
II. 2909) Stellung genommen. Das Verwenden von Biospanen fiihrt lediglich bei der
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era ten Fiihrung der Hefe zu einer anregenden Beizwrkg. auf die Tatigkeit der Hefe, 
die sich in hSherem Vergarungsgrad u. Verkiirzung der Gardauer auspriigt. Bei
melireren aufeinanderfolgenden Fiihrungen m it derselben Hefe u. mit Biospanen
konnten irgendweloho Vorteile n i o h t  mehr festgestellt werden. Die Beladung mit 
FremdkSrpem u. Schlick der Hefe beim Spanen beeinfluBt dio Durchlassigkeit der 
Zellmembranen derartig, daB die Garleistung erheblich herabgesetzt -wird. (Wschr. 
Brauerei 50. 257—59. 19/8. 1933.) S c h i n d l e r .

Fritz  K utter, Vber Trubausscheidung. (Vgl. bierzu C. 1933. I I .  2760 u. friiher.) 
(Bohm. Bierbrauer 60. 351—55. 4/10. 1933. Ziirich, Mitt. a. d. Vers.-Station Schwz. 
Brauereien.) S c h i n d l e r .

G. Bode, Das Reinigen von Gummischlauchen. (Vgl. C. 1933. II. 1798.) Verss. 
des Vf. ergaben, daB die Ausscheidungen in Schlauchen, die zum Wiirze- oder Bier- 
transport dienen, nichts gemein haben m it dem sog. Bierstein. Ihre chem. Zus. ist 
eine ganzlich andere u. die Entfernung dieses Belags ist ungleich schwieriger ais beim 
Bierstein. Angegriffen von diesen Ausscheidungen werden aber nur solcbe Schlauche, 
dereń Materiał nieht den gestellten Bedingungen entspricht, niimlich: frei von Faktis- 
zusatz, keine Carbonate u. mindestens 60°/o Reinkautschukgeh. Um eine gute 
Beinigung zu gewahrleisten, die jedoch in bestimmten Zeitabschnitten zu wiederholen 
ist, wird ein besonders fiir diese Zwecko konstruierter, naher beschriebener u. dar- 
gestellter App. empfohlen. (Tages-Ztg. Brauerei 31. 627—29.10/10.1933.) S c h i n d le r .

C. von der Heide und K. Hennig, 2.usammensetzung von Trauben- und Apfel- 
Silpnwsten und ihr Gehalt an Arsen, Kupfer und Zink. Analysenergebnisse von ent- 
keimten u. pasteurisierten Trauben- u. ObstsiiBmosten in Tabellen, insbesondere iiber 
Gehh. an Zn, Cu u. As. Forderung gesetzlicher Hóchstgrenzen dafiir u. ZulaBsung 
der Blauschónung aueh zur Abscheidung von Cu u. Zn. Beobachtung der Oberschreitung 
des zulassigen Geh. an A. u. S 0 2 bei einzelnen SiiBmosten. (Z. Unters. Lebensmittel 
66. 321—38. Sept. 1933. Geisenheim a. Rh., Weinchem. Versuchsstation.) Gd.

C. von der Heide und K. Hennig, Beslimmung des A r sens und der Phosphorsdure, 
des Kupfers, Zinks, Eisens und Mangans in  Most und Wein. Zur Best. des As werden 
100 ccm Wein m it H 2S 0 4 +  H N 0 3 +  H 20 2 mineralisiert, As m it H 2S gefallt, in 
Arsenat iibergefiihrt u. naeh Z in z a d se  (C. 1930. II. 771) colorimetr. gemessen. — 
Naeh gleichem Verf. liefert die Asche von 10 ccm Wein die P 20 E. — Cu wird aus 
100 ccm Most oder Wein bei Ggw. von Tannin u. Gelatine m it Iv,Fe(CN)B ausgefallt, 
der Nd. yerascht, die Asche in HC1 gel., das Cu naeh besonderer Vorsclirift ais CuS 
abgeschieden, in HC1 +  HNOa gel. u. naeh S c h a c h k e ld ja n  (C. 1929. II. 2230) 
colorimetriert. Aus dem F iltra t des CuS wird ZnS in bekannter Weise ausgeschieden, 
m it HNOj oxydiert, gegluht u. ais ZnO gewogen. Mn wird colorimetr. ais KMn04, 
Fe ais Fe(CNS)3 gemessen. — Ausfiihrliche Einzelvorschriften im Original. (Z. Unters. 
Lebensmittel 66. 341—48. Sept. 1933. Geisenheim a. Rh., Weinchem. Versuchs- 
station.) G ro s z fe ld .

A. Heiduschka und E. Bischoff, Vergleich der Methoden zur Beslimmung der 
diastatischen Kraft in  Malzen und Malzexlrakten von Windisch-Kolbach und Pollak- 
Egloffstein. I I .  (I. vgl. C. 1933. I I . 3060.) Es werden weitere Vergleichsverss. der 
Best.-Methoden bekanntgegeben, aus denen hervorgeht, daB sich zwischen beiden 
Methoden keine feststehenden Beziehungen aufstellen lassen. Fiir die Zwecke der 
Industrie wird die Methode P o l l a k - E g l o f f s t e i n  vorgeschlagen, wissenschaftlich 
einwandfrei ist jedoch lediglich die Methode W i n d i s c h - K o l b a c h .  (Z. ges. Brauwes. 
56. 57—59. 10/8. 1933.) _ S c h i n d l e r .

Curt Lucków, U ber die Begutachlung ton  Rum, Arrak und Kirschicasser mit Hilfe 
der Ausgiebigkeitsprobe. (Schweiz. Wein-Ztg. 41. 585— 86. 647—48. 8/10. 1933. — 
C. 1933. I I . 2470.) G r o s z f e l d .

Hugo M astbaum, U ber den Nachweis von Caramel in  Sufiweinen. Naeh Beob- 
achtungen u. Verss. des Vf. ist das Verf. von JżiGERSCHMID (C. 1909. I. 1358) zum 
Nachweis eines Zusatzes von Caramel zu Likórweinen vom Typus Moscatel de Setubal 
ungeeignet. Die goldgelbe Farbę dieser Weine beriiht auf naturlichem Caramelgeh. 
Hygien. Bedenken liegen bei der Beurteilung des Caramelgeh. yon naturlichen SuB- 
weinen nieht vor. (Z. Unters. Lebensmittel 6 6 . 254—58. Juli/Aug. 1933. L issabon.) Gd.

E. Łobstein und M. Ancel, Beslimmung der Sulfate im Wein naeh der Benzidin- 
methode. Zur Best. direkt im Wein g ibt man in einen Erlenmeyerkolben 50 c c m  nut 
0,1-n. NaOH neutralisierten Wein, 5 ccm 0,1-n. HC1 u. 30 ccm einer Lsg. von 40 g/i 
Benzidin-HCl, filtriert naeh 20 Minuten durch ein glattes Filter, wascht Becherglas
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u. Nd. m it neutralem A.-A. (1 +  1) aus u. titriert denN d. inW . m it 0,1 *n. NaOH gegen 
Pkenolphthalein, 1 ccm =  4,9 mg H 2S 04. Obereinstimmung m it dem grayimetr. 
Ba-Verf. innerhalb 1%. Durch Veraschung des Weines, zweckmaBig in einem Pyrex- 
kolben auf Drahtnetz u. Best. des Sulfatgeh. in der Ascho findet man bis zu 14% hóhere 
Werte ais direkt im Wein, Abweichung des Benzidinyerf. vom Ba-Verf. dabei im Mittel 
±1 ,5% . (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 15. 389—97. 15/9. 1933. StraCburg, 
Facultś de Pharm.) G r o s z f e l d .

Alex. Patzauer, Unterscheidung des Weinessigs von anderen Essigarten. Zu 10 ccm 
nótigenfalls unter Zusatz yon Kaolin ais K larm ittel klar filtriertemEssig fiigt m an 1 ccm 
einer m it 0,5 ccm Formalin konservierten Lsg. von 20 g K-Acetat in 100 ccm u. nach 
Umschutteln der Mischung dann sofort 0,5 ccm einer Lsg. von 0,2 g 1-Weinsiiure +  
0,4 g Na-Acetat, kryst., in 20 g W. — Nach mehreren Stunden pruft man u. Mk.: 
Reiner Wein sowie zum Essig nachtraglicli zugesetzter Wein liefert Krystalle von 
Ca-Tartrat oder traubensaurem Ca, schlecht yergorene Weine bisweilen buschelfórmiges, 
apfelsaures Ca. Bei richtig u. ganz zu Essigsaure yergorenem Wein zeigen sich nur
S-formige Krystalle, in nicht ganz yergorenem Essig wie in echtem Weinessig daneben 
aueh rłiomb. Krystalle von traubensaurem Ca, niemals Ca-Tartrat oder X-fórmige 
Krystalle von traubensaurem Ca. Abb. der Krystallformen im Original. (Chemiker- 
Ztg. 57. 735. 16/9. 1933. Szeged, Ungam.) G r o s z f e l d .

Soren Sak, Verfahren und Yorrichlung zur Erzeugung von Hefe nach dem Be- 
luftungsverfahren. Die Hefe enthaltende Garfl. wird in etagenweise ubereinander an- 
geordneten Garbehaltern, die untereinander in Verb. stehen, zum Umlauf gebracht, 
wobei in jedem Behalter bei geringer Flussigkeitshóhe eine kraftige Durchluftung sta tt- 
findet. Die erfordcrlicho Apparatur ist durch Zeichnung erlautert u. beschrieben. 
(Austr. P. 8021/32 yom 28/6.1932, ausg. 6/7.1933. Norw. Prior. 29/6.1931.) S c h i n d l .

Augustę Gaune, Frankreich, Verfahren und Vorrichtung zur Pasleurisalion von 
Flussigkeilen, insbesondere von Bier. Um eine gleichmaBige Temperaturyerteilung 
wahrend der Erhitzung zu gewahrleisten u. um die Flaschenbruchgefahr móglichst 
auszuschalten, wird in einem naher beschriebcnen App. dafiir Sorge getragen, daB dio 
jeweilige Temperaturerhóhung oder -emiedrigung gleichmaBig u. schrittweise erfolgt. 
(F. P. 751563 yom 27/2. 1933, ausg. 6/9. 1933.) S c h i n d l e r .

Ernst Gustav Doerell, Die Diingung des Hopfens in hist., pflanzenphysiol., pflanzenbaul., 
betriebswirtschaftl. u. brautechn. Betrachtgn. Hnojeni chmele. Hop-fertilizing. Prag: 
Verl. d. Wiss. Anstalten f. Brauindustrie 1933. (332 S.) gr. 8° =  Bohm. Brauerei-
Annalen. Bd. 2. nn 10.—, Kc. 80.—.

Jean Ribereau-Gayon, Casses fcrriąues. Etats, rśactions, ćąuilibres et prćcipitations du fer 
dans les yins. Paris: Delmas 1933. 8°. Br.: 15 fr.

XVI. Nahrungsmittel. Genufimittel. Futterm ittel.
R. N. W right, Z inn oder Glas. Erorterung der Vor- u. Nachteile beider. EinfluB 

von Licht u. Metali auf die Inhalte, Sterilisation u. Kostenfrage. (Food Manuf. 8. 
342—45. Okt. 1933.) G r o s z f e l d .

Donald K. Tressler, Verhiilung von Veranderungen in gefrorenen Lebensmitleln 
bei der Aufbewahrung. Bei Gemusearten wird die schadliche Wrkg. der Enzyme durch 
kurzes Erhitzen (Blanchieren) yerhindert, bei Friichten durch H alten auf sehr niedriger 
Temp. Enzymwrkgg. in Fleisch sind erwiinscht. Fische werden vor dem Einfrieren 
mit reiner Salzlsg. behandelt, um Auslaufen sowie Geruchs- u. Geschmacksfehler zu 
verhuten. (Food Ind. 5. 410—32. Okt. 1933. Gloucester, Mass. Birdseye Labs.) Gd.

F. E. Nottbohm und F. Mayer, Die Verwendung 'phosphatidhalliger Praparate 
zur Herstellung von Lebensmitleln. (Vgl. C. 1933. I. 1700.) Bei Lecithinpraparaten 
aus Eigelb betrug die P. L . - Z a h l  (Gesam tphosphatid: Cholinlecithin) 1,3— 1,4, 
bei Pflanzenphosphatiden (aus Sojabohnen) 3,3— 4,4. Heliocithin enthielt: Phos- 
phatide 22,47, Eierol 75,09, EiweiB 0,89%, Ovacithin u. a. neben 1,24%  P 20 6 
nur 0,46% Cholin. Sojaphosphatide kónnen m it Essigester entolt u. dann wieder 
mit anderen Fetten  gemischt werden. Liąuoea u. Liguosa special sind solche Mischungen 
mit, Kakaobutter. Besprechung der techn. Verwendung der Phosphatide fur Kakao, 
Schokolade u. Margarine, ais Nahrzusatz bei Teigwaren u. im Narmil, das durch 
Eintrocknen yon Magermilch u. Pflanzenlecithin gewonnen wird u. nach Unters. an
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Gesamtphosphatiden 5,25, an Cholin 1,49% enthielt. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 
21—32. Juli/Aug. 1933. Hamburg.) G r o s z f e l d .

G. Prange, Der Jodgehalt ton Jodspeisesalzen des Handels. Bei 12 Jodspeisesalzen, 
sog. Vollsalzen, des Handels wurden sehr schwankende Gehh. von 0,4—20,3 mg K J/kg 
gefunden. Liingeres Lagern ha t nur wenig EinfluB, gefundene Abnabmen nach 10 bis
12 Monaten 4—22% , am starksten bei jodarmeren Salzen. Forderung einer gesetz- 
lichen Regelung, Festsetzung des Jodgeh. auf 5 mg K J/kg  u. Deklarationszwang fiir 
D atum  der Herst. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 369—74. Sept. 1933. Rostock, 
Hygien. Inst.) G r o s z f e l d .

P. Pelshenke, Uber die Qualilat der deulschen Weizenemte 1933. Vf. stellte an 
3000 Proben fest, daB 46,3% der Proben iiber 22,5% Feuchtkleber gegeniiber 24,1% 
im Jabre 1932 u. 35,3% im Jahre 1931 aufweisen. Dem hl-Gewicht nach liegen rund 
20%  mehr in  der hohen Qualitatsldasse. Der Kleberąuellzahl nach ist die diesjahrige 
Weizencrnte besser ais in den beiden Vorjahren. (Muhle 70. Nr. 40. Muhlenlaboratorium
з . 169—78. 5/10. 1933. Halle, Univ.) H a e v e c k e r .

J . C. Baker, H. K. Parker und F. B. Freese, Messung der Farbę in  Melil und Broi 
mittels Maxwell-Scheiben. Vff. messen den Gelb-, Rot-, WeiB- u. Schwarzgeh. von Mehl
и. Brot mittels rotierender MAXWELL-Scheiben. Zwischen Gelb- u. WeiBgeh. einerseits
u. Aschegeh. besteht keine Beziehung; annahernd zwischen Rot- u. Schwarzgeh. 
Durch Bleichen u. Extraktion wird die Beziehung zwischen Rotgeh. u. Aschegeh. des 
Mehles besser, fiir den Schwarzgeh. nicht. (Cereal Chem. 10 . 437—46. Sept. 1933. 
Wallace u. Tiernan Research Lab., Newark, New Jersey.) H a e v e c k e r .

Natalie Koźmin, Biochemisclie Charakterislika ton Teig und Brot aus Ausumchs- 
kom . Wenn die yerzuckernde K raft eines Mehles nicht niedriger ist ais ein gewisses 
Minimum, welches ausreicht, um in jedem Moment fiir eine gegebene Hefemenge dio 
N ahrung sicherzustellen, so h a t die absolute Hóhe des Verzuckerungsvermógens keinen 
EinfluB auf die Garung. Zur Beurteilung von Mehlen m it Auswuchsgeh. geniigt die 
Best. der d iasta t. K ra ft nach R u m s e y  nicht, da haufig die Mehle m it hóherer diastat. 
K ra ft noch gute Gebaeke geben, wahrend Mehle m it niedrigerer diastat. K raft beim 
Backen versagen. Dies liegt an der nicht vólligen Ubereinstimmung von diastat. Kraft 
u . destrinisierender K raft. Die Best. nach R u m s e y  findet bei niedriger Temp. statt, 
wahrend das Maximum der Dextrinierung in  einem kurzeń Zeitintervall beim Erhitzen 
des Teiges im Ofen, kurz vor Abtótung der Diastase, stattfindet. (Cereal Chem. 10. 
420—36. Sept. 1933. Moskau, U. S. S. R .) H a e v e c k e k .

Oscar Skovholt und C. H. Bailey, Einfluji der Feuchligkeit und Kohlensdure auf 
die Schimmelentwicklung a u f Brot. Relative Feuchtigkeit von 90% u. mehr befórdert 
das Schimmelwachstum auf Brot. Die Brotkrume ist starker hygroskop. ais die Kruste. 
In  m it fl.Milch verbackenen Broten is t die Hygroskopizitat der K ruste u. Krume herab- 
gesetzt. C 02-Geh. von 17°/0 hemmt, von 50% verhindert die Schimmelentw., solange 
diese Konz. aufrecht erhalten wird. (Cereal Chem. 1 0 . 446—51. Sept. 1933. Minnesota 
Agricultural Experim ent S tation, St. Paul, Minnesota.) H a e v e c k e r .

C. B. Morison, Abslerben ton  rolem Schimmel der Monilia sitophila-Gruppe bei 
Backtemperaturen. Pilze u. Sporen der Moniliaspezies werden bei 70° in 10 Min., bei 
60° in 20 Min. getótet. Bei 50° nach 30 Min. leben sie weiter. (Cereal Chem. 10. 462. 
Sept. 1933. Chicago, Illinois, American In stitu te  of Baking.) H a e v e c k e r .

H. Rehsteiner, Mitteilungen uber Diabelikerbrote. Anfiihrung von Literatur- 
zitaten, nach denen der Kolilenhydratgeh. eine erhebliche, aber nicht die ausschlag- 
gebende Rolle spielt. AuBer der Beschrankung des Kohlenhydratgeh. auf 35—40% 
ist K e n n z e i c h n u n g  des Geh. daran, sowio an W., EiweiB u. F e tt auf der Um- 
hiillung zu yerlangen. (Mitt. Lebensmittelunters. Hyg. 24 . 259—62. 1933. 
St. Gallen.) G r o s z f e l d .

J. A. Le Clerc, Makkarońiprodukte. Zusammenfassende Darst. der Makkaroni- 
fabrikation. (Cereal Chem. 1 0 . 383—419. Sept. 1933. Washington, D. C., U. S. Depart
m ent of Agriculture.) H a e v e c k e r .

Egon Triimpener, Fortschritte der Karloffelćhemie. Die Blattrollkrankheit, die 
auf Abbau der Lebenskraft von Staude u. Knolle berulit, ist von Storungen der n. 
Oxydations- u. Reduktionsvorgange begleitet. Zu ihrer Erkennung, auch in n. aus- 
sehenden Knollen, dienen Messung des Redoxpotentials nach W a r t e n b e r g  u. Hey, 
wobei — 180 Millivolt gegenuber einer Calomelelektrode noch gesunde, unter —;200 Milli- 
volt kranke Knollen anzeigen, sowie das Verf. von B e c h h o l d  u . E r b e ,  bei dem eiri 
Kupferblech in die Knolle eingestoBen, 8 Stdn. bei 37° u. dann IG Stdn. bei Zimnier-
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temp. gehalten wird. Dio dabei entstehende Verfarbung des Fleisches auBert sich 
bei gesunden Kartoffeln ais ausgebreiteter, sich schnell dunkelfarbender Hof, bei Abbau- 
knollen nur ais sehmaler, grau oder griin gefarbter Streifen. (Angew. Chem. 46. 551—52.

G. Kapeller, Karioffellrockenpraparaie. Besprechung der an Kartoffelstarkemehl, 
Kartoffelflooken u. Kartoffelwalzmehl zu stellenden Anforderungen u. Angabe von 
Unterauchungsyerff. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 136— 42. Juli/Aug. 1933. Magdeburg, 
Untersuchungsanst. d. Stadt.) G r o s z f e l d .

Freddie Le Crone und E. S. Haber, Anderungen in  den Pektinbestandleilen von 
Tomaten bei der Aufbewahrung. Dor Geh. an 1. Pektin wachst, wenn die F rach t aus dom 
griinen in den reifen Zustand ubergeht, sowohl am Stiel, wie auf dem Lager. Das Yer- 
haltnis der Zunahme von unl. zu 1. Pektin yariierte direkt m it der Temp., die hóchste 
Temp. lieferte die schnellste Anderung. Bei yerlangerter Lagerung, besonders bei hoheren 
Tempp., nehmen 1. u. unl. Pektin ab. Die H altbarkeit derTom ate ist nicht allein vom 
Grad der Pektinanderung abhangig, aber das Erweichen der F racht ist begleitet von Um- 
setzungen der unl. in dio 1. Form. (Iowa State Coli. J .  Sci. 7. 467—76. Ju li 1933. Iowa, 
Agricult. Esperim . Station.) G r o s z f e l d .

In stitu t der Lebensm ittelindustrie, Ezperimenlelle Malerialien uber Konser- 
vierung von Friichien. Verss. an Gartenerdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Kirschen 
Aprikosen, Pflaumen, Apfeln u. Birnen yerschiedener Sorten m it S 0 2, Na-Benzoat 
u. Ameisensaure, wahrend 5— 6 Monaten. Fiir alle Arten auBer Birnen bewahrte sich 
am besten S 0 2 ais Lsg.; S 0 2 ais Gas konserviert gut, beeintrachtigt aber den Geschmack. 
Na2S03 schiitzt nur Friichte m it bohem Geh. an akt. Saure u. sto rt durch groBe in 
der F racht zuruckbleibende Mengen des Salzes. Na-Benzoat eignet sich nur fur Apfel- 
mus u. setzt in anderen Fallen den Geschmackswert herab, noch mehr Ameisensaure. 
Beziiglich des Einflusses auf die Zus. wurde vorhandene Saccharose m it Ausnahme 
einiger Arten von W interapfeln restlos invertiert, Glucose war meist bestandiger ais 
Fructose. Pektinstoffe zeigten meist nur wenig Veranderangen auBer bei Garungen. 
Der Gesamtgeh. an Methoxylgruppen bleibt bei n. Aufbewahrung ziemlich konstant. 
Bei vielen Fruehten (Himbeeren, Pflaumen, Mirabellen) befand sich ein bedeutender 
Teil der Methoxylgruppen in abgespaltenem Zustande, die Friichte zeigten sehleohte 
Gelierfahigkeit. Bei Apfeln u. Johannisbeeren wurde diese Abspaltung nicht bemerkt. 
Bei Apfeln u. Himbeeren bleibt die Gelierfahigkeit bei der Konservierung gu t erhalten. 
(Lebensmittel- u. landwirtscli. Ind. [ukrain.: Chartschowa ta  s.-g. Promisslowist] 1933. 
Nr. 3. 3—24.) G r o s z f e l d .

E. F. K ohm an und N. H. Sanborn, Erlwhung der Aciditdt verhindert Korrosion. 
Anwendung au f Pflaumenkonserven. (Ind. Engng. Chem. 25. 920—22. Aug. 1933. — 
C. 1933. I I . 2071.) G r o s z f e l d .

Hubert Bradford Vickery, George W. Pucher, Alfred J . W akem an und 
Charles S. Leavenworth, Chemische Untersucliungen der Tabakpflanze. I. Chemische 
Verdnderungen in Blattem von beschatlet geicachsenem Connecticut Tabak wahrend der 
ersten Stadien der Trocknung. Dic W.-Abgabe der Tabakblatter geht rasch vor sich, 
entspricht etwa einer logarithm. Kurve, ist aber yon der Luftfeuchtigkeit u. Temp. 
abhangig. Nach Verlust von 66,3% W. waren die B latter vollstandig gelb, nach 
Abgabe yon 87,4% W. braun. Der Verlust an organ. Substanzen betrug 21,7% der 
zu Beginn des Trocknungsprozesses yorhandenen. Die 1. Kohlenhydrate der B latter, 
aus dem Red.-Vermogen ais Glucose bereclinet, nahm en erst langsam, dann schnell ab, 
am SchluB waren %  der reduzierenden Substanzen durch Hefe n icht yergarbar. Der 
Verlust an Gesamtkohlenhydrat betrug 67% des yorhandenen u. fand in der H aupt- 
sache wahrend des braunen Stadiums der Trocknung s ta tt. Die Abnahme der atherl. 
Substanzen ging erst langsam, nach der ersten Farbanderung der B latter schneller 
vor sich u. betrug nach Gelbfarbung des Materials 42%. Spater nahm  die Menge atherl. 
Substanz etwas zu. Die Verminderung kann hochstens zu a/4 auf Umwandlung yon 
Chlorophyll (I) in  atherwl. Stoffo zuruckgefiihrt werden. Noch wahrend die trocknenden 
Blatter griin waren, fand eine N itratbldg. s ta tt. Auf eine anfangs beobachtete Nicotin- 
aynthese folgte eine Abnahme des Alkaloids. Ein Nicotinyerlust t r a t  wahrend des 
Trocknens nicht ein, doch wurde etwa die Halfte des B latterproteins zu Aminosauren 
abgebaut. E in Teil des Amino-N yersehwand ais soleher u. wurde ais Amid-N angehauft. 
Dieser kam in 2 yerschiedenen Stabilitatsgraden vor. Die Anhaufung yon NH 3 war 
grófler, ais der Desaminierung der aus Proteinen entstandenen Aminosauren entsprach

26/8. 1933. Berlin.) G r o s z f e l d .
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Tl. war besonders w&hrend der spateren Stadien der Troeknung m it einer Abnahme des 
in unbekannter Form yorliegenden N  Yerbunden.

I I .  Chemische Veranderungen in Blattern von beschattet gewachsenem Connecticut 
Tabak wahrend der Kultur in destilliertem Wasser. Frische reife labakb la tte r wurden 
41 bis 303 Stdn. in dest. W. belassen. Dabei zeigte sich folgendes: Die Blatter nahmen 
infolge W.-Aufnahme schnell um etwa 12% an Gewicht zu, blieben 200 Stdn. frisch 
u. yerloren dann rasch W. Mit dem W.-Verlust bcgann die Zerstorung yon I, u. die 
B latter wurden welk u. braun. Nur die ersten 200 Stdn. konnen ais Wasserkultur 
angesehen werden, spater war die Autolyse Torhcrrschend. Der Verlust an organ. 
Substanz infolge Bldg. fliichtiger Prodd. betrug nach 200 Stdn. 18%, am ScbluB 
der Verss. 35%. Die 1. Kohlenhydrate der frischen Blatter, berechnet ais Glucose, 
betrugen nur 3,9°/0 der organ. Substanzen; sie nahmen erst schnell, dann langsam um 
insgesamt 76% ab, wobei das Verhaltnis von vergarbarem zu unvergarbarein Zucker 
kleiner wurde. Eine Abnahme der atherl. Substanzen setzte erst m it Beginn des
I-Abbaus ein u. betrug etwa 30%- W ahrend der ersten 64 Stdn. der Wasserkulturen 
fand rasche N itratbldg. sta tt, spater verschwand das neu entstandene Nitrat, u. es 
wurde NH 3 gebildet. Die Nieotinabnahme betrug 10%. 61% des Protein-N wurden 
wahrend der ersten 159 Stdn. in Amino-N iibergefuhrt, dann ging ein grofler Teil des 
Amino-N in Amid-N iiber, wobei N H 3 zweifellos ais Zwischenprod. fungierte. NH3- 
Anhaufung begann erst m it dem I-Abbau. N H 3 entstand aus unbestimmten N-Formen 
u. N itrat. — Der Vergleich der aus den Trocknungs- u. Wasserkulturverss. erhaltenen 
Ergebnisse ergab folgendes: Der Gesamtabbau, gemessen an dem Verlust an organ. 
Substanz, wurde durch Entwasserung yerzógert. Die Geschwindigkeit des Protein- 
abbaus wurde durch Wassorentziehung erhoht, die der Kohlenhydratoxydation sichtlich 
yerm indert. Die Abnahme an atherl. Bestandteilen wurde durch Entwasserung etwas 
beschleunigt. Beim Trocknen ging die N itratbldg. langsamer vor sich ais in Wasser
kulturen, u. es fand keine Red. von N itra t s ta tt. Die Amidsynthese wurde in den friihen 
Stadien durch Entw&sserung stim uliert, jedoch war die gesamte gebildete Menge in 
W asserkulturen gróBer.

I II . Bestimmung von Kohlenhydraten in  Tal>akblattexlrakten. Angabe von iletboden
z u r  Best. der Kohlenhydrate. (Carnegic In stitu t, Washington. Publ. Nr. 445. 77 S. 
A ug. 1933.) K o b e l .

E. W aser und M arta Stahli, Untersuchungen am Tdbakrauch. I II . (II. ygl. 
C. 1 9 3 3 . I I .  2257.) Bei Nicotinbestst. im Tabakrauch nacli P f y L u . Sc h m it t  ist, 
da bis zu 20% des Nicotins erst in der 2. Waschflasche aufgefangen werden, Auf- 
arbeitung der Fl. aus beiden notig. Die bisher bekannten bas. Begleitstoffe des Nicotins 
sind ohne EinfluB auf die Best. u. werden weder durch Silicowolframsaure noch Pikrin- 
saure gefallt. Bei mehr ais 1% Nicotin im Tabak steigt der Geh. des Rauches daran 
proportional m it dem im Tabak. Verschiedene W atte- u. Celluloseeinlagen zur Ver- 
minderung des Nicotingeh. im H auptstrom rauch zeigten bei weitem nicht die ver- 
sprochene Wrkg., sogen. Fum asanstabchen iiberhaupt keinen Nicotinentzug. Die 
Denicoteaspitze m it Silicagel entzieht dem Rauch hochstens 1/3 des Nicotins durch 
reine Filterwrkg. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 354—62. Sept. 1933. Ziirich, Kanton- 
chemiker.) Gr o s z f e l d .

H. Schrottenbach, Nervenkmnkheilen und Nicotin. Vf. empfiehlt den Konsum 
nicotinarmer Tabakę, dio ein hygien. Rauehen ermóglichen, ohne den GenuBwert des 
Tabalis aufzuheben. (Wien. med. Wschr. 83 . 850. 22/7. 1933.) F r a n k .

A. Behre, Begriffsbeslimmungen fu r  Fleischsalat und Mayonnaue. Aufstellung u. 
Begriindung von Leitsatzen. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 118—26. Juli/Aug. 1933. 
Altona.) G r o s z f e l d .

J. A. Radley, Die Fluorescenz von M ilch und Milchprodukten. Mitteilung zahl- 
reicher Beobachtungen unter der Hg-Lampe iiber Fluorescenz in gelben oder weiBen 
Farbtonen. Von Konservierungsmitteln ist nur Salieylsaure an der purpurblaucn 
Fluorescenz des Na-Salzes zu erkennen. Die Angaben yon W uRSTER (C. 1931.1. 2950) 
iiber Lactochrom ais Erreger der gelben Fluorescenz werden bestatigt. (Analyst 58- 
527—29. Sept. 1933. Southsea, 15 Mayles Road.) Gr o s z f e l d .

L. H. Lam pitt, Milch und Milchpulver. Entw. u. Ziele der Milchpulyerherst.,
Geschmacks- u. Haltbarkeitsfrage, Nahrwert. (Food Manuf. 8 . 335—37. Okt. 
1933.) G r o s z f e l d .

O rla-Jensen, Der neue ddnische Apparal „Qloria“ zur Milchpasteurisierung. Be
schreibung yon Wrkg. u. Bau des neuen Momenterhitzers zur Pasteurisierung yon



300—10000 I Milch/Stde. Bei der Erhitzung flicCt dio Milcli in Form eines flachen 
Spiralbandea uber einen Heizkonus (Abb. im Original). Yorteile sind leichte Reinigung, 
Vermeidung von Kautschukdielitungen. (Lait 13. 945—49. Sept./Okt. 1933.) Gd.

John Dorsay Craig und Jam es A. Tobey, L ie  Vorteile der durch Milćhetiure- 
garung gewonnenen Sauermilch. Durch Garung erzeugte Sauermilch ha t sich ais wert- 
volle Zugabe in der Sauglingapraxis bewahrt. Am geeignctsten ist Sauermilchpulver. 
Angezeigt ist es fiir Friih- u. Neugeburten, U nterernahrte, bei leichten Verdauungs- 
stórungen u. zur taglichen Ernalirung von n. K indern. (Arch. Pediatrics 49. 534—39.
1932. New York.) G r o s z f e l d .

A. Beckel, Ermittelung des Eindickungsgrades von Dosenmilch. (Vgl. C. 1932.
II. 2255.) Durch Unters. der m it gleicher Menge W. yerd. ungezuckerten Dosenmilch 
erhalt man fiir diese Verdiinnung die Lactodensimetergrade L, F e ttF , Cl (mg in 100 ccm), 
Brechung des Cu-Serums B . Aus Chlormilchwert (Cl.M.W.) =  L  +  F  +  0,1 Cl oder 
Brechung8chlorzahl (B.CI.Z.) =  B  +  0,06 (Cl — 100) ergeben sich ais Eindickungs- 
grad E  die g urspriinglicker Milch, die zur Herst. yon je 1 g Dosenmilch dienten, in 
guter TJbereinstimmung nach den Form eln: E  — 0,0444 Cl.M.W. bzw. E  — 0,067 B.CI.Z.—
0,52. Durch Multiplikation der Ergebnisse m it 2/E  erhalt man die Zus. der zum Ein- 
dicken benutzten Milch. (Z. Unters. Lebensmittel 66 . 177—82. Juli/Aug. 1933. Dussel
dorf, Hygien. Inst.) G r o s z f e l d .

A rtturi I. V irtanen, Ober den Einfluji der Abkiihlung der Milch auf die Qualilat 
der Kdsemasse. Durch Abkiihlen der Milch bis 0—7° wahrend 15 Stunden finden in 
den EiweiBkórpern der Milch etwaige Veranderungen sta tt, die sich darin auBern, 
daB das bei der Labgarprobe aus der a b g e k u h l t e n  Milch entstehende Gerinnsel 
viel unhomogener u. schwammiger ais das aus der n i c h t  a b g e k u h l t e n  Milch 
ist. Bakteriolog. Unters. zeigte, daB die Abkiihlung der Milch keine bedeutenden 
Veranderungen der Bakterienflora yerursachte. Eine 3-std. Abkiihlung hatte  in den 
meisten Fallen keine Einw. auf die Qualitat des Gerinnsels. Diese Befunde sind yon 
Bedeutung fiir die prakt. Kiisebereitung. (Karjantuote 16. 84—89. 1933. Helsinki, 
Valios Labor.) R o u t a l a .

G. M. Moir, Saurewecker zur Kaseherslellung. Bereitungs- und Erhaltungsrmtlioden. 
Prakt. Angaben zur Erzielung eines guten Saureweckera m it richtiger Bakterienart, 
von geniigender Lebensfiihigkeit bzw. Saureerzeugung u. frei von Verunreinigung. 
(New Zealand J .  Agric. 47. 81—88. 21/8. 1933. Wallaceville, Dairy Lab.) Gd.

Erwin Baur, Siifllupinen. Der augenblickliche Stand der SuBlupinenziichtung 
wird besprochen u. auf die kunftige Bedeutung der SiiBlupine ais Futterstoff hin- 
gewiesen. (Superphosphat [Berlin] 9. 53—54. Mai 1933. Kaiser-W ilhelm-Inst., 
Miincheberg, Mark.) W. S c h u l t z e .

F. Honcamp, Uber die ZJmwandlung von Holz und Holzabfallen in  kohlenhydralreiche 
und eiweifihallige Futterstoffe. YersuehsmaBig gewonnene getrocknete Holzzuckerhefe 
zeigte nach Verdauungsverss. m it Pepsin-HCl folgende Zus.: Rohprotein 46,99, Rein- 
eiweiB 41,93, Amidę 5,06, Verdauungskoeff. 92,8, yerdauliches Rohprotein 43,61, yer- 
dauliehes ReineiweiB 38,50%. (Dtsch. med. Wschr. 59. 1437—39. 15/9. 1933.
Rostock.) G r o s z f e l d .

Alan E. Treloar, Auswertung der systemalischen und durchschnililichen A lu e i-  
chungen in Protein-, Feuchtigkeit- und Aschebestimmungen. S tatist.-m athem at. Ab- 
handlung yon Analysendaten fiir Weizen u. seine Produkte. (Cereal Chem. 10. 
477—87. Sept. 1933. Minneapolis, Minnesota, Univ. of Minnesota.) H a e v e c k e r .

K. Eble und R. Bretschneider, Zur Ausmahlungsgradbeslimmung des Mehles 
im Brot. Dio von K a l n i n g  (vgl. C. 1926. I . 3511) angegebenen P 20 6-Gehh. von 
47—49°/0 der Asche sind nur fiir dunkle Brote m it iiber 1%  Asche im Mehl anwendbar. 
Pur hellere Roggenmehle wurde im Mittel (Schwankungen) gefunden: 1.— 5. Aus
zug 34,3 (29,9—36,6), 00-Mehle 42,1 (39,8—45,3), 0-Mehl 44,0 (42,4— 47,5)°/„, weitere 
Angaben fiir Voll- u. Nachmehle m it 44,5— 52,0% PjOs- Beschreibung eines Verf. 
zur P20 5-Best., nach dem 5 g getrocknete Krume m it Mg-Acetat yerascht u. in der 
Asche die P 2Os nach L o r e n z  bestimmt wird. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 314— 17. 
Sept. 1933. Niirnberg, S tadt. Untersuchungsanst.) G r o s z f e l d .

W. Pliicker und W. Keilholz, Beslimmung von Chlorogen- und Kaffeesaure. 
Durch Abscheidung aus chlorogensaurem K-Coffein aus Kaffee erhaltene Chlorogen- 
siiure zeigte F. 208°, Mol.-Gew. 367,0, [a]D =  —35,45°, gróBten Potentialsprung fur
0,2 g in 35 ccm W. zwischen pu =  5,28—6,27, die Saure ist zweibas. Nach Feststellung, 
daB sich Chlorogensaure u. Kaffeesaure potentiometr. m it Chinhydron titrieren lassen,
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wurde ein Arbeitsschema zur Best. der beiden Sauren entworfen, dessen Anwendung 
auf wss. Rohkaffeeauszug aber erst nach Abscheidung storender Sauren (H3P 04, 
Citronensaure) mittels Ba-Acetat moglieh war. Uber Einzelheiten vgl. Original. In 
samtliehen Rohkaffeesorten, nach dem Verf. von L e n d r ic h  bearbeitet oder un- 
bearbeitet, wurden nur 0,03—0,07%  Kaffeesiiure gefunden. An Chlorogensaure ent
hielten 3 Kaffeesorten in der fettfreien Trockensubstanz 6,10— 6,61%, wovon durch 
die Bearbeitung 0—11,22% abgebaut wurden. Auch der geróstete Kaffee enthielt 
nur Spuren von Kaffeesiiure, an Chlorogensaure im entfetteten lufttrockenen Kaffee
1,48—2,10%, im bearbeiteten Kaffee zufallig (wegen schwacherer Rostung) 1,4—58,4% 
mehr. F iir dio Best. von Kaffee- u. Chlorogensaure in Rohkaffee nach iiblichen Verff. 
wurde gefunden, daB Fallung m it Pb-Acotat quantitativ  verlauft, wenn dio Essigsaure 
dabei neutralisiert wird. Ais Auswaschfl. ist W. geeignet. Bei der Ausschiittelung 
dor Kaffeesauro m it A. u. beim Auswaschen der A.-Lsg. sind geringo Verluste uri- 
vermeidlich. Die tJberfuhrung der Chlorogensaure in Kaffeesauro erfolgt zweckmaGig 
bei genau 20°. Durch Coffeinbest. wurdo gefunden, daB im Kaffee die Chlorogensaure 
229—237% der zur Bldg. von chlorogensaurem K-Coffein erforderliehen Menge betnig, 
also Chlorogensauro im UberschuB war, die auch durch Zusatz von Coffcin +  K-Acetat 
fiillbar wurde. Dioxystyrol war im bearbeiteten Rohkaffee in keinem Fali nachzuweisen. 
Das Drehungsvermógen der Chlorogensaure lieB sich durch 4 Stdn. Kochen der aLkoh. 
Lsg. auf 138%, durch Altern desPb-N d. in 10 Tagen auf 119% des Anfangswertes er- 
hóhen. Durch langes Kochen der wss. Lsg. wird Chlorogensaure abgebaut. [<x ] d  aus 
bearbeitetem u. unbearbeitetem Rohkaffee war prakt. gleich. Bei langerer Einw. 
des Verf. von L e n d r i c h  tr i t t  fortschreitender Abbau der Chlorogensaure ein, der 
aber nach 3 Stdn., bei etwa 23—26%  Abbau, prakt. zum Stehen kommt. (Z. Unters. 
Lebensmittel 66 . 200—238. Juli/Aug. 1933. Solingen, Offentl. Nahrungsmittel- 
Untersuehungsamt.) G r o s z f e ld .

W. Hoepfner, Der Oehalt an Chlorogensaure im  rohen und geroslelen Kaffee. (Vgl. 
C. 1 9 3 3 .1 . 1041.) K rit. Bemerkungen zu G r i e b e l  (vgl. C. 1 9 3 3 . XI. 468) iiber colorimetr. 
Best. der Chlorogensaure durch Nitritfiirbung. Die Fiirbung ist lichtempfindlich, u. 
das L EiT Zsehe Absolutcolorimeter zur Messung ungenau. Angabe (Kurven) der Ex- 
tinktionskoeff. der N itritfarbung von Chlorogensaurelsgg. u. Kaffeextrakten, typ. 
Farbkurven davon, sowie K urven der prozentualen Lichtdurehliissigkeit von Chlorogen- 
saurenitritlsgg. Der Geh. an Chlorogensaure wurde bei ungerostetem Kaffee zwischen 
6,3 u. 7,7°/0, bei geróstetem je nach Rostungsgrad u. Herkunft zwischen 3,2 u. 4,5% 
gefunden. In  den rohen Bohnen is t die Chlorogensaure ais chlorogensaures K-Coffein 
u. ais chlorogensaures K  vorhanden. Bei der Rostung wird zuerst das letztere zerstort. 
(Z. Unters. Lebensmittel 66. 238— 47. Juli/Aug. 1933. Hamburg.) G r o s z f e ld .

J. Ruffy, JSachweis von m ii Mineraldlen glasiertem Kaffee. Bei Best. nach 
G a u t h i e r  (vgl. C. 19 2 8 - I I .  1279) zeigt Menge des Unverseifbaren uber 0,1% aus 
100 g Kaffee Mineralóle an, gefunden bei nicht glasiertem Kaffee 0,01—0,04%- (Mitt. 
Lebensmittelunters. Hyg. 2 4 . 243—45. 1933. Bem, Eidgen. Gesundheitsamt.) Gd.

W ilhelm Mohr, Yerfaliren zur Jsicolinbeslimmung in  Tabak und nicolinliaUigen 
Parasiticiden. 5—10 g Tabak werden m it 100 ccm 5%ig. NaOH u. etwas Paraffin 
im Dampfstrom in 100 ccm einer Pikrinsaurelsg. (12,5 g/1) bis zu etwa 300 ccm Destillat 
dest. Nach Priifung auf E ndpunkt des Uberganges m it neuer Vorlage wird durch 
gewogenen Tiegel filtriert, m it (1 +  3) verd. obiger Pikrinsaurelsg. gewaschen, Nd. 
bei 100“ 3—4 Stdn. getrocknet u. ais C5H,NC,H7NCH3- 2 H0C6H 2(N02);, gewogen 
u. m it Faktor 0,3825 auf Nicotin umgerechnet. Ergebnisse sehr genau. (Z. Unters. 
Lebensmittel 66. 362— 65. Sept. 1933. Porto Alegre, Brasilien, Diretoria de Agri- 
cultura Industria  e Comereio.) G r o s z f e ld .

John Golding, Amylalkohol zur Milchpriifung. Beobaehtung einer Amylalkohol- 
sorte, die 0,49% zu hohe Ergebnisse verursachte. Beste Kontrolle ist vergleichendc 
Fettbest. nach G e r b e r  unter Verwendung des Amylalkohols u. gravimetr. (Analyst 
58. 531. Sept. 1933. Shinfield, Ur. Reading, National Inst. f. Res. in Dairying.) Gd.

M. F. Bengen, Uber den Ńachweis der Dauerpasteuri-sierung, zugleich ais JSachweis 
von Rohmilch in  dauerpasteurisierter Milch. Da gewisse Anteile des Milchalbumins 
bereits bei, 63—65° (Temp. der Dauerpasteurisierung) gerinnen, erhalt man^durch 
Zusatz einer bestimmten Menge Ammoniumsulfat zur Milch ein „Grenzserum“, das, 
aus roher Milch gewonnen, diese Albuminę noch enthalt, aus auch nur einige Min. 
auf 63—65° erhitzter Milch nicht mehr. Im  ersten Falle tr i t t  bei langsamem Erhitzen 
des Serums durch EiweiBgerinnung bei .65° Triibung ein, im zweiten Falle erst bei 71 .
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Bei der Priifung werden. aus der Milch, einerseits aus der unyeranderten Probe, anderer- 
seits naeh 5 Min. Erhitzen auf 63— 65° 2 Sera hergestellt u. dereń Triibungstemp, 
bestimmt. Auftretende Triibungsdifferenz zwischen beidon dabei beweist, daB die 
Milch nieht vorschriftsmaBig dauerpasteurisiert war oder Rohmilclizusatz enthalt. 
Ausftihrliche Wicdergabe der Einzelheiten des Unters.-Verf. (Z. Unters. Lebensmittel 
66.126—33. Juli/Aug. 1933. F rankfurt a. M., Staatl. Chem. Untersuchungsamt.) Gd .

Herbert Hawley, Die Phyloslerinacetatprrobe ais Schnellmelhode zur Priifung von 
Butterfełł mit a u f der Orenze liegenden Iłeichert-Meifll-Zahlen. 25 g B u tterfe tt +  10 ccm 
Chlf. +  15 ccm l% ig . Lsg. von Digitonin in 96°/0ig. A. werden 10 Min. im W .-Bad 
von 65— 70° m it der H and geschiittelt, dann durch Jenaerfilter 11 a G 4 filtriert. 
Das Filter befindet sich in einer m it W. von 60—70° gefiillten Glasglocke naeh Zeichnung 
im Original. Das Digitonid wird 6— 7 mai m it Chlf. gewaschen, wobei der Nd. nieht 
trockcn werden darf. SchlieBlicli wird trocken gesogen, das F ilter 30 Min. im Vakuum 
getrocknet, worauf die Hauptm enge des Digitonids leicht m it Spatel ais papierahnliche 
M. abgehoben u. m it 5 ccm Essigsaureanliydrid bis zur Lsg. (5 Min.) gekocht wird, 
Man spiilt m it 20 ccm 50°/oig- A. aus u. IaBt im Beeherglas krystallisicren. Die K rystalle 
werden durch F ilter 3 G 3 filtriert, m it 50%ig. A. gewaschen, schlieBlich in Ae. gel. 
u. die Lsg. in einem 10 ccm-Wiigeglas m it Glasstopfen verdam pft. Den Ruckstand 
krystallisiert man aus 5 ccm 90%ig. -A-., filtriert durch 2 ccm-Mikrofiltcr 12 G 3, 
wascht 4 mai m it je 1 ccm k. 90°/oig. A., trocknet iiber Nacht u. bestim m t F ., der 
bei reiner B utter 114— 115,2°, bei Frem dfettzusatz iiber 117° gefunden wird. (Analyst 
58. 529—31. Sept. 1933. Guindy, Madras, King Inst.) G r c s z f e l d .

C. Valencien und J. Terrier, Beitrag zur Beslimmung der Butler in  bulterhaltigen 
Fetten. Das Verf. von B e r t r a m ,  B o s  u . V e r h a g e n  in der Ausfiihrung naeh K u h l -  
m an n  u . G r o s z f e l d  (vgl. C. 1926. I. 1900) liefert n ieht immer gute Ergebnisse. 
Bei cocosfettfreien F etten  empfiehlt sich Berechnung naeh K u h l m a n n  u . G r o s z f e l d  
(vgl. C. 1926. I. 1898) aus RMZ. unter Teilung durch 0,27. Da das genannte Verf. 
von B e r t r a m  bei Coeosfettgeh. unter 50%  zu niedrige W erte liefert, empfiehlt es sich, 
der zu priifenden Menge F e tt die gleiche Menge Cocosfett zuzufiigen u. das Ergebnis zu 
halbieren. (Mitt. Lebensmittelunters. Hyg. 24. 231—36. 1933. Genf, Lab. Can- 
tonal.) G r o s z f e l d .

J. Terrier, Ergdnzung zur Beslimmung der Butler in  Margarine und bullerhalligem 
Speisefett. (Vgl. vorst. Ref.) Weitere Verss. iiber Genauigkeit der B utterfetterm ittlung 
auf Grund der A- u. B-Zahl an Mischungen ohne u. m it geringem Coeosfettgeh. Ergeb
nisse in Tabellen u. Hilfstabellen fiir Berechnung des Butterfettes. (Mitt. Lebens- 
mittelunters. Hyg. 24. 236— 42. 1933. Genf, Lab. Cantonal.) G r o s z f e l d .

Soc. An. de nouveaux Procćdśs rationnels de Panification et de Próparation  
de Pates de Cerćales, „Sanfarine“, Frankreieh, Verfahren zur Herslellung von fein- 
porigem Broi. Um groBe Blasenbldg. im fertigen Brot zu vermeiden, wird der fertigo 
Teig in mehrere Teigscheiben geschnitten, diese auf zweckmiiBige Weise wieder an- 
einandergefugt u. so gebacken. (F. P. 751 485 vom 2/6.1932, ausg. 4/9.1933.) ScHIN DL.

California F ru it Growers Exchange, Los Angeles, Kalifomien, Herslellung von 
Gelees, Jams und dergleichen. Man zerstórt einen Teil oder das ganze in den Friiehten 
enthaltene naliirliche Pektin u. seine gelierenden Eigg. durch Enzyme, z. B. Peklinase, 
bei 25—50°, besonders 38—40°, u. zieht den Fruchtsaft ab. Dem so erhaltenen So ft 
oder der Pulpę kann dann Zucker u. Pektin  in iiblicher Weise zugesetzt werden. Die so 
erhaltenen Prodd. sollen einen milderen u. besseren Geschmack aufweisen ais die in 
ublicher Weise hergestellten. (E. P. 397 714 vom 10/11.1932, ausg. 21/9.1933.
A. Prior. 10/11. 1931.) SCHUTZ.

Battle Creek Food Co., iibert. von: John H arvey Kellogg, Michigan, George 
L. Teller und W illiam  Kedzie Teller, Riverside, V. S t. A., Entfernen des Theobromins 
und dergleichen aus Kakaobohnen. Man behandelt die Kakaóbohnen m it C,iH ,fili , das 
eine geringe Menge W. enthalt, erhitzt die M. u. trennt den Ruckstand vom Losungsm., 
wascht aus u. trocknet ihn. (A. P . 1 925 326 vom 13/11. 1929, ausg. 5/9.1933.) S c h u t z .

Schokoladenfabrik Mauxion m. b .H ., S a a lfe ld , Nahrmittel aus Kakao, Łucker 
und Wasser. (D. R. P. 581 567 KI. 53f yom 15/11. 1929, au sg . 29/7. 1933. — C. 1932. 
L 307 [P .P . 713081].) S c h u t z .

Schokoladenfabrik Mauxion m. b .H ., Saalfeld, Herslellung konzentrierter 
Schokoladenmilch naeh D. R . P . 581567, dad. gek., daB der naeh D. R . P . 581567 her
gestellten FI. eine Aufschlemmung von Trockenmilch zugesetzt, das Gemiseh beider F il.
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iii an sioh bekannter Weise homogonisiert u. einem orkohten Druck u. erhahter Temp. 
untorworfen wird. (D. R. P. 582 298 KI. 53f yom 12/9. 1930, ausg. 12/8. 1933. Zus. 
zu D. R. P. 581567; vgl. vorst. Ref.) S c h u tz .

Elsę Pollak u n d  Philipp Burger, B erlin , Alkoholhaltige Schokolade, dad. gek. 
daB d e r iib lichen  Schokoladenmasse z u n a c h s t zw ecks U b e rfe ttu n g  Kakaobutler zugesetzt u. 
d ieser i ib e r fe tte te n  M. im  e tw as ab g ek u h lten  Z u s ta n d  A . b e ig em isch t w ird . (D. R. P. 
584 951 K I. 53f v o m  12/7. 1930, ausg . 27/9. 1933.) S c h u tz .

Victor Douglas Heimami, Neu-Sud-Wales, Australien, Pólcellake fiir Fleisch. 
Die Fl. besteht aus einer wss. Lsg. von N aN 03, N aN 02 u. NaCl. (Aust. P . 7784/1932 
vom 10/6. 1932, ausg. 6/7. 1933.) S c h u tz .

Cornell University, iibert. von: Paul F . Sharp, Ithaca, Verfahren zum Kon- 
servieren von Eiern. Durch Aufbewahren der Eior in einer CO,-Atmosphare wird der 
PH -W ert des EiweiBes auf 7,6 — dom eines frischen Eis — gehalten. Bei Kiihlhaus- 
temp. geniigt ein C02-Geh.von 1—3%> bei Zimmertemp. ein solcher von 10—12°/n. 
Hohere Konzz. ais 60%  sind zwecklos. W ahrend der Aufbewahrung ist fiir genugende 
Luftfeuchtigkeit zu sorgen. Das Verf. kann m it dem bekannten t)berzugsverf. — 
Eintauchen in Ol — kombiniert werden. (Vgl. aueh S h a r p ,  0 . 1929. I. 3047.) (A. F. 
1 9 2 2  145 vom 11/7. 1928, ausg. 15/8. 1933.) J u u c h e r .

F ulton Sylphon Co., iibert. yon: F rank  C. Reeder, Knoxville, V. St. A., Pasteuri- 
sierungsverfahren. Man laBt die zu sterilisiercnde Fl., z. B. Milch, durch ein von einem 
W.-Mantel umgebenes Schlangenrohr flieBen, wahrend h. W. den Mantel durchilieflt u. 
hii.lt die Temp. des W. so hoch, daB dio flieBende M ilch u. dgl. geniigend hoch erwarmt 
wird. Es geschieht dies in zwei Abschnitten, indem zunachst die Heizfl. auf eine kon
stantę Temp. etwas unterhalb der Pasteurisierungstemp. gehalten wird u. dann geniigend 
Warnie zugeftihrt wird, um die zu sterilisiercnde I I .  auf die gewiinsclite Temp. zu 
bringen. Eine entsprechende Abbildung erliiutert das Yerf. (A. P. 1 925 002 vom

Delaware, iibert. von: Felix M. Frederiksen, Milwaukee, 
V. S t. A., Pasteurisieren von Kase. Man bringt schwach sauren Kasę yon einer pn  =
3,5— 5 durch Zusatz einer schwach alkal. Lsg. auf eine ph yon iiber 5,5—6,5, pasteurisiert 
dio M. u. setzt dann vor dem Abkiihlen Saure, z. B. HCl, hinzu, bis der Kase wieder 
die pn yon 3,5— 5 besitzt. (A. P. 1 925 093 yom 31/5. 1932, ausg. 5/9. 1933.) S c h u tz .

Franęois Jacob, Frankreich, Herstellung von Schmelzkase. Man bestimmt zunachst 
in dem zur Anwendung gelangenden gereinigten u. fein zermahlenen mageren oder 
minderwertigen Kase den Saure- u. Feltgeh., um die Fettm enge zu ermitteln, die zwecks 
H erst.'d e s  Endprod. zuzusetzen ist. Diese Menge betriigt etwa 10—15% desselben. 
Man wiirzt die M . m it 8—10% einer Salzlsg., die aus Citronensaure, Na2C03 u. NaCl 
besteht. Das Prod. wird durch W .-Dampf geschmolzen u. im luftyerd. Raum standig 
geriihrt, wrodurch eine homogene M. entsteht, die in Formen gegossen u. erstarren ge- 
lassen wird. Der Kase muB taglich umgewendet werden; durch Beriihrung m it der Luft 
bildet sich eine diinne rosafarbene Kruste. Nach 10— 15 Tagen ist er gebrauchsfertig. 
(F. P . 748 999 vom 13/1.1933, ausg. 13/7. 1933.) S c h u tz .

[russ.] A. W. Kartaschew, Die Chemie bei der Konservenproduktion. Moskau-Leningrad:
Snabtechisdat 1933. (88 S.) Rbl. 1.65.

XVII. Pette. W achse. W asch- u. Reinigungsmittel.
Gunnar Axberg und B ror Holmberg, Fette und Thioglykolsaure. (Vgl. H olm - 

BERG, C. 1933. I. 323.) Thioglykolsaure wird von fetten Olen leicht aufgenommen, 
die physikal. Eigg. der Additionsprodd. machen aber diese fiir die weitere Bearbeitung 
wenig beąuem. Die Addition yerlauft aber hinreichend schnell u. yollstandig, um ais 
Grundlage fiir eino ,,JZ “-Best.-Methode zu dienen. Da man hier nicht mit auf Sub- 
stitution u. Oxydation beruhenden Schwierigkeiten zu rechnen hat, wird die Best. 
des Additionsyermogens eines Fettes fur Thioglykolsaure von analyt. Wert sem 
konnen.

Die yerwendete Thioglykolsaure ha tte  den K p .13 105— 107°. Die Bestst. an fl. 
F etten  wurden wie folgt ausgefiihrt: In  m it C 02 oder Luft gefiillte 100 g-Erlenm eyer 
wurden F e tt (F) u. Thioglykolsaure (Th) eingewogen, die Kolbchen yerschlossen, m 
der ersten Stde. zeitweise umgesehwenkt; nach einer bestimmten Stundenzahl wurde 
das Rk.-Gemisch in  10 ccm Eg. gel., 0,1108-n. Jodlsg. bis zur Gelbfarbung zugefugt

Sc h u t z .
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u. das Jod m it 0,1001-n. N a2S20 3(H) zuriicktitriert. Aus dem Thioglykolsilurevorbrauch. 
wurden die ais Th-Jodzahlen bezeichneten Jodmengon berechnet, welche der von 100 g 
Fett aufgenommenen Mengo Thioglykolsaure entsprachen. 1 Mol. Thioglykolsiluro 
cntspricht 2 a t  Jod. Man h a t dann:

Th — JZ  =  (95,44 Th +  0,9 H  — J) x  0,1108 x 25,39/F.
Bei Mandelol, Olivenol, Ruból, Ricinusol, Lebertran, Leinol wurden nach 12 Stdn. 
mit H uB Lachen JZZ. sehr gut ubereinstimmende Th-JZZ. erhalten. Bei d e n  C 02- u. 
Luftverss. wurden gleiche W erte erzielt. Bei festen Fetten mufi die Temp. oberhalb 
des F. gehalten werden (50°). Auch bei den Fettsauren erscheint die Methode hinreichend 
sicher. E in Dithioglykolsaure enthaltendes Thioglykolsiiurepraparat der K e m is k a  
K o n t r o l l b y r I n  B. G r o t h  ergab die gleichen Werte, dagegen h a t ein P raparat 
von Sc h e r in g -K a h l b a u m  zu hohe W erte ergeben. (Ber. d tsc h . ch em . Ges. 66 . 
1193—98. 13/9. 1933. Stockholm, Techn. Hochschule.) S c h o n f e l d .

T. P. Hilditch und S. A. Saletore, Unlersuchung einiger bei der Ozydalion von 
einfachen synthełischen und natiirlichen Olyceriden erhaltenen Azdaoglyceriden. Die von 
S c h u s t e r  (vgl. B o u g a u l t  u. S c h u s t e r ,  C. 1931. I I . 411. 2946) aus den durch 
Oxydation m it Permanganat-Aceton erhaltenen Azelaoglyceriden berechnete Zus. 
einiger Fette veranlaBte die Nacbpriifung, inwieweit dies ais eine Methode zur Best. 
der verschiedenen gesatt.-ungesatt. u. ungesatt. Fettgtyceride verwendbar ist. Aus 
an Triolein, Ricinusol, oL-Stearodiolein, Olaodistearin usw. Yorgenommenen Verss. folgt, 
in Ubereinstimmung m it friiheren Befunden, daB die Permanganat-Acetonmethode 
lediglich zur E rm ittlung der voll-gesatt. Glyceride u. der Grenzen, innerhalb welcher 
die gesatt.-ungesatt. u. voll-ungesatt. Glyceride liegen mussen, verwendbar ist. (J . Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind. 52. Trans. 101—05. 1933. Liyerpool, Univ.) S c h o n f e l d .

E. Briner, C. Denzler und H. Paillard , Zur Ozonisation von Olsaure und Leinol 
und die Umwandlung der Ozonisationsprodukte. Ebenso wie die Ozonide von C3H 6 u. 
C4H8 (vgl. B r u n e r  u. ScHNORF, C. 1929. I. 1798), erleiden die Ozonisationsprodd. 
von Olsaure u. Lein5l eine Zers. unter Gasentw. Die ozonisierte Olsaure entwickelte 
ein aus 12,5% C 02, 1% 0 2, 0,5% Olefinen, 14% CII4 u. 55%  H 2, das Leinolozonid 
ein aus 20% C 02, 33%  H 2, 23,4% CH,„ 2,5% 0 2 u. 4,6% CO bestehendes Gas. Das 
OlsŁureozonid ergab 68,1%  C, 10,7%  H  u. 21,2%  O (ber. fur C,8H 310 6 65,45%  C, 
10,3% H u. 24,25% O); nach einem Jahre zeigte das Prod. die Zus.: 66,3% C, 
10,4% H, 23,3% 0 . Die Ozonidbldg. ist ein exothermer ProzeB, entsprechend: 
Olsaure +  0 3 =  Ozonid - f  279 Cal. Es wurde ferner untersucht, ob die Ggw. von 
Ozon, auBsrhalb der Ozonidbldg. eine supplementare 0 2-Fixierung infolge seiner 
katalyt. Wrkg. heryorruft. Bei Olsaure konnte eine kataly t. Wrkg. des 0 3 nicht 
festgestellt werden, wohl aber bei Leinol. (Helv. chim. Acta 16. 800—07. 1/7. 1933. 
Genf, Univ.) S c h O n f e l d .

D. R. Dhingra, G. L. Seth und P. C. Speers, Unlersuchung der Mowahbutter
(Bassia lalifolia) und des Ourgifełtes (Garcinia morella). Mowrahbutter (,,Mowha“ -, 
„Mahua11-. „Illipei“ -Fett, Illipibutter), extrahiert aus ind. Samen (Fettgeh. 47%), 
hatte die SZ. 29,7, Verseifungsaquivalent 293,6, JZ. 55,8, Unverseifbares 1,0%, 
nD40 =  1,4581. Die Fettsauren hatten  das Saureaquivalent 282,2, die JZ. 56,2, 
E. 42,6°; sie bestehen aus 1,0% Myristinsaure, 16,0% Palmitinsiiure, 25,1% Stearin- 
s&ure, 3,3% Arachinsaure, 45,2% Olsaure, 9,4% Linolsaure. Gurgifett (Tamalfett) 
aus Garcinia Morellasamen: nD40 =  1,4612; Verseifungsaquivalent 294,0; JZ . 48,3; 
SZ. 5,4; Unverseifbares 1,0%. Die Fettsauren haben das m ittlere Saureaquivalent 
279,8, JZ. 51,1, E. 56,7°; sie bestehen aus 0,3% Myristinsaure, 7,2% Palmitinsaure, 
42,5% Stearinsaure, 0,3%  Arachinsaure, 43,6% Olsaure, 6,1%  Linolsaure. Das F e tt 
enthalt 2,7%vollgesatt. Glyceride (mit 61% Stearin- u. 39%  Palm itinsaure); uber 
45% der Glyceride sind oleo-digesatt. u. di-oleomonogesiitt. (ca. 50%)- Der Triolein- 
geh. durfte nicht groBer sein ais der Geh. an vollgesatt. Komponenten. Eignung fiir 
Seifenfabrikation. (J . Soc. chem. Ind ., Chem. & Ind . 52. Trans. 116— 18. 1933. 
Lahore, Univ.) S c h o n f e l d .

E. Rossmann, Ber Erstarrungspunkt der Holzole. Von Oxydationsprodd. freies
amerikan. Holzol (aus Al. fordii) u. russ. Holzol (aus Al. cordata) wurden bei der 
Kalteprufung bei — 20° bzw. — 15° nur sehr viscos, ohne Krystallausscheidung zu 
zeigen. Bei Handelsholzól haben die beobachteten Ausscheidungen bei 0° ihren Grund 
im Geh. an /3-Elaostearin. (Farbę u. Lack 1933. 341—42. 19/7.) S c h e i f e l e .

H. K. Dean und T. P. Hilditch, Zusammenselzung von Handelspalmólen. I I I .  
Emige charakteristische Unterschiede zwischen den Sdurekomponenłen der Ole aus Liberia
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oder Elfenbeinkiiste und den heimischen oder Kulturpalmolen aus anderen Orten., (II ygl.
G. 1931. I I .  928.) F . M. D y k ę  (African World, Suppl. vom 25/8. 1928, S. 25) be- 
riehtet, daB der T iter dor westafrikan. Palmóle auf 41,42° sinkt u. dann auf 44—45° 
steigt, wenn man sio in óstlicher Richtung von Sierra Leone nach Nigeria yerfolgt. 
Dies yoranlaBte zur Unters. einer weiteren Reihe von Palmol-Fettsauren aus Sierra 
Leone, der Goldkiiste, Liberia u. Lagos (nach der Esterfraktionierungsmethode). Es 
scheinen 2 H aupttypeu yorzukommen: In  den D istrikten ostlich von 4—6° West zeigen 
die Fettsauren den T iter 44—45° u. enthalten 40—42%  Palmitinsaure, 40—42% Ol
saure, 9—11% Linolsaure. Die Fettsauren dor Elfenbeinkiiste haben den Titer 40—42° 
ii. bestehen aus 32—35% Palm itinsaure u. 49—52% Olsaure, nebon etwa 8%  Linolsaure. 
Den geringsten Palmitinsaure- u. hóchsten Olsauregeh. besitzen die Ole aus Cape 
Palmas. Diese Unterschiede lassen sich n icht stets in gleiehor Weise auf geograph. 
Lage, Regenmenge, Bodenbeschaffenheit usw. zuruckfiiliren. Dagegen zeigen die 
Differenzen weitgohendo Parallelitat m it dem Vork. einer diinnschaligen, ólreichen 
Lisombevarietat von Elaeis guineensis in der Ostregion u. einer hartschaligen Varietat 
m it geringerem ólgeh. in Liberia u. Sierra Leone. Ole aus Pflanzungen yon Sumatra, 
Belg. Kongo usw. zeigen eine Zus., dio der U rsprungsvarietat entspricht u. werden 
durch auBere Faktoren nicht beeinfluBt. (J. Soc. chem. Ind ., Chem. & Ind. 52. Trans. 
165— 69. 16/6. 1933. Liverpool, Univ.) S ch o n fe ld .

T. P. H ilditch, Notiz zu den allgemeinen M erhnalen der Fruchtfleischfette. (Vgl. 
yorst. Ref.) Auf Grund des yorlicgenden analyt. Materials werden die Unterschiede 
in  der Zus. u. G lyceridstruktur der Fruchtfleisch- u. Samenfette hervorgehoben. (J. 
Soc. chem. Ind., Chem. & Ind . 52. Trans. 169—72.16/6.1933. Liverpool.) Schonf.

Robert A. Greene und E. Osborn Foster, B as flussige Wachs aus den Samen 
von Simmondsia califomica. Die etwa 12 mm langen u. 8 mm dicken Bohnen yon 
Simmondsia ealifornica enthalten 45,66% Rohfett. Das durch Pressung gewonnene 
01 (gelb, geruchlos) lia tte die K onstanten: D .26 0,8635, nn“  =  1,4650, JZ. (H a n u s)  
88,40, R.M.Z. 0,70, Polenskezahl 0,31, SZ. 0,23, 1. Fettsauren 2,43%, unl. Fettsauren 
59,43%, Unyerseifbares 37,62%, VZ. 95,0, H Z . 6,80, E. 10—12°. Das 01 ist ein fl. 
Wachs u. besteht im wesentliehen aus Fettsaureestern des Dećylalkohols. (Bot. Gaz. 
94. 826—28. 1933. Arizona, Uniy.) S c h 6 n f e ld .

H. Iku ta , Unlersuchung von japanischem Bienenwachs. II. Die Zusammensetzung 
der freien und gebundenen Fettsauren. (I. ygl. C. 1932. I. 1173.) Das untersuchte 
Bienenwaehsmuster (Apis indica Fab., var. Japonica ,,Rado“ ) hatte folgende Kon
stan ten : D .10°, 0,8210, F . 65—65,5°, SZ. 7,5, EZ. 80,3, VZ. 87,8, Yerhaltniszahl 10,7, 
JZ. 12,6, Unyerseifbares 56,3% (F. 75—75,5°, F . des Verseifbaren 47—48°, NZ. des 
Verseifbaren 195,5). Die freien Fettsauren des Wachses stellen eine gelbe M. vom
F . 70,5— 71,5°, NZ. 130,8 dar._ Die gebundenen Sauren hatten  den F. 47—48°, NZ. 191,3. 
Durch fraktionierte Dest. der Athylester wurde festgestellt, daB die Sauren aus Palmitin
saure (ca. 60% der gebundenen Sauren), Olsaure u. zwei hóheren Fettsauren, 
u. C31i f e20 2 bestehen; letztere scheinen m it Cerotin- u. Melissinsaure weitgehend uberein- 
zustimmen. AuBerdem enthiilt das Wachs eine Oxyfettsaure. (J. Soc. chem. Ind., 
Japan  [Suppl.] 36. 377B— 79B. Ju li 1933. Osaka, Univ. [Orig.: engl.].) ScHONF.

Per Ekwall, t)ber einige Eigenschaflen der Seifenldsungen in  Gegenwart von Uber- 
schiissiger Fetts&ure. Die Anderungen der Eigg. yon Na-Salzlsgg. hochmolekularer 
Fettsauren bei Zusatz uberschussiger Fettsauren sind darauf zuriickzufiihren, daB 
dio an sich swl. Fettsaure m it der neutralen Seifonsubstanz sog. saure Seife bildot. 
Ais Unters.-Materiał diente Na-M yristat u. Myristinsaure. Dio Unters. umfaBt das 
Konz.-Gebiet 0,05— 0,0008-n. bei 35, 48, 58, 65 u. 80°. Das Aussehen der Lsgg. u. der 
Ndd. ist abhangig von der Temp. u. dem Myristinsauregeh. Die Leitfahigkeitsm essungen 
wurden nach K.OHLRAUSCH ausgefiihrt. Mit steigendem M yristinsaurezusatz  sinkt 
die Leitfahigkeit u. nahert sich einem konstanten Grenzwert. Bei einer M yristatkonz. 
untor 0,001—0,002-n. yerandern Myristinsaurezusatzo die Leitfahigkeit prakt. nicht, 
bei hoheren Myristatkonzz. bewirken sie dagegen eine um so gróBere Abnahme, je 
hoher der ursprungliche Seifengeh. ist. Es wird dann die Bldg. yon saurer Seife durch 
Zusetzen von Myristinsaure untersucht. Jo hoher die Temp. ist, um so weniger neutrales 
M yristat yermag eine gomsse Myristinsauremenge zu binden. Vf. nimmt an, daB die 
Zus. des sauren M yristats innerhalb dor Grenzen 2 NaM y: 1 HMy — 1 NaMy: 2 HMv 
yariieren kann. (Acta Acad. Aboonsis math. physic. 7. Nr. 7. 1—27. 1933.) H ofpe.

Per Ekwall, Ober saure Natriumsalze der hochmolekularen Fettsauren. E s werden 
die von E k w a l l  u . M y l i u s  (C. 1929 .1. 2743) angestellten Verss. diskutiert, bei denen
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eine Reilie von Substanzen dargeatellt wurden, welche ais Molekularvorbb. zwischen 
Palmitin- resp. Laurinsaure u. dereń Na-Salzen in  den Verhaltnissen 1: 2, 1: 1 u. 2 :1  
aufgefaBt wurden. Ferner wird iiber einige vom Vf. erganzende Verss. berichtet, um 
die Frage zu ldaren, ob nur saure Salze des Typus 1 :1  existieren, wie M a l k i n  (C. 1930.
II. 1359) bchauptet. Auf Grund der Molekulargewiclitsbestst. u. der Schmelzdiagramme 
folgert Vf., daB in A.-Lsgg. die Verbb. yom Typus 1: 1 am leichtesten entstehen, in 
geschmolzenom Zustand dagegen unter n. Bedingungen Substanzen vom Typus 1: 2 
resp. 2 :1 , Typus 1 :1  dagegen nur unter extremen Verhaltnissen. Dio Unterss. der 
Schmelzen zeigen jedenfalls, dali es drei Reihen von saurcn Na-Salzen gibt, wobei 
die Frage offen bleibt, inwieweit die sauren Salze untereinander u. m it den Komponenten 
gemischt krystallisieren konnen. (Acta Aead. Aboensis math. physic. 7. Nr. 8. 1—12.
1933. Abo.) H o p p e .

Per Ekwall, Oberfldchcnspannungstilralion von Seifenldsungen. Es wird un ter
sucht, ob die durch Zusatz von Mineralsaure bewirkte Konstitutionsanderung von 
Seifenlsgg. (Na-Oleat, -Myristat, -Laurat) auch charakterist. Anderungen der Ober- 
flachenaktiyitiit hervorruft. Vf. fiilirte die Messungen in der Weise durch, daB er 
10—30 ccm Seifenlsg. in eine flachę Glasschale einpipettierte u. aus einer in 0,01 ccm 
geteilte Mikrobiirette 0,1-n. (in einigen Fallen 1-n.) HCl in kleinen Portionen zutropfen 
lieB. Nach jedem Zusatz wurde die Oberflachenspannung nach einer Minutę m it einem 
NoUY-Tensiometcr gemessen. Bei HCl-Zusatz wird die Seife zunachst unter Bldg. 
von NaCl zers. E n tha lt die Lsg. geniigend Seife, so yerbindet sich die entstandene 
Fettsaure m it dem neutralen Salz zu saurer Seife. Durch weiteren Zusatz yon HCl 
erreicht der Geh. an neutraler Seife zunachst ein Minimum, um erst wieder zu sinken, 
wenn die gesamte saure Seife unter Abscheidung von Fettsaure zers. ist. Die Ober
flachenspannung der Titrationslsg. bleibt zu Beginn der HCl-Zusatze ziemlich un- 
beeinfluBt u. steigt dann langsam an. Es folgt dann ein Gebiet, wo geringe HCl-Zusatze 
eine groBe Steigerung der Oberflachenspannung bewirken. Zum SchluB bleibt die 
Oberfliickenspannung wieder konstant. Den Endpunkt der Titration erkcnnt man 
aus dem scharfen Knickpunkt der Kurve. Es folgt daraus, daB ein Zusammenhang 
zwischen Oberflachenspannung u. Konstitutionsanderung besteht. Die Oberflachen- 
spannungs- u. Leitfahigkeitstitration liiBt sich leieht zur Best. des Seifengeh. einer Lsg. 
verwenden u. erscheint besonders angebracht bei der U ltrafiltration yon Seifenlsgg. 
(Acta Acad. Aboensis math. physic. 7. Nr. 11. 1—21. 1933.) H o p p e .

B. Tjutjuników, S. Pleschkowa und A. Tschernitsehkina, Ober die Eigen- 
schaften von Seifenldsungen. V. Fahigkeił der Seifenldsungen, Olierschmutzungen ab- 
zuwaschen. (IV. vgl. C. 1933. I. 4067.) Nach der 1. c beschriebenen Methodik wurde 
das Vei-mogen verschiedener Seifenlsgg., in Konzz. yon 0,25— 2%  u. bei Tempp. von 
20—90° Fettvcrschmutzungen abzuwaschen, gepriift. Diese Fahigkeit fehlt prakt. bei 
Harz- u. Naphthensaureseifen. Die Menge des abgewaschenen Oles is t um so gróBer, 
je hoher die Seifenkonz. Bei Seifenlsgg. aus fl., hochmolekularen Sauren u. Harz- 
sauren yerringert sich das Olabwaschyermogen m it steigender Temp., wahrend es 
sich bei Stearin- u. Palmitinseife m it der Temp. vergróBert. Das Waschyermogen yon 
Oleinseifen wird durch Soda yerringert, dasjenige von Harz- u. Naphthenseifen erhoht. 
Dio Olabwaschfahigkeit von fettsauren Seifen wird durch groBe Mengen Harz- u. 
Naphthenseifen hcrabgesetzt. Der Peptisierfahigkeit einer Oleinseifenlsg. kommt beim 
Abwaschen von Ol (Vaselinól) groBe Bedeutung zu. (Allg. Ol- u. Fett-Z tg. 30. 294 
bis 296. Ju n i 1933.) S c h o n f e l d .

G. Knigge, A us der Prazis der Rasierseifenlierstellung. Vorschriften fiir Rasier- 
seifenpulyer u. Rasierstangen. (Allg. Ol- u. Fett-Z tg. 30. 299—301. Ju n i 1933. 
Dresden.) S c h o n f e l d .

Justin Mueller, Leinól ais Handcreinigungsmiltel. (Vgl. C. 1933. I I .  1618.) 
Schon vor etwa 50—60 Jahren war Handereinigung m it Pflanzenolen zur Abwaschung 
von Teer, Anstrichfarben u. dgl., der dann Nachbehandlung m it Seife folgte, in  An
wendung. — Bemerkung dazu von Biirstenbinder. (Chemiker-Ztg. 57. 756. 23/9. 1933. 
La Madeleine-Lille-Nord, Frankreich.) Ge o s z f e l d .

Bergell imd C. Stiepel, Methode der direkten Kalkseifenbeslimmung in  Fetten. 
10 g Fett werden ca. 1 Min. m it 200 ccm Aceton gekocht; nach 2 Stdn. wird filtriert, 
der Riickstand m it 100 ccm Aceton aufgekocht u. nach E rkalten filtriert u. aus- 
gewaschen. Aus dem Nd. werden m it HCl die Fettsauren abgeschieden u. letztere in
A. aufgenommen. Der Riickstand des A.-Auszuges ergibt die an Ca gebundene F e tt
saure. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 30. 301—02. Jun i 1933. Charlottenburg.) S c h o n f .

233*
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Paul Fortner und Alfred Rotsch, Ist die Ketonranzigkeitsprobe nach Tdufel 
und Thaler fiir die Beurteilung des Frischezustandes von Speisefetten brauchbar ? Ein 
positiver Ausfall der Probo (ygl. C. 1932. I. 3126) wurde nur bei B utter beobachtet, 
wobei in den meisten Fallen, insbesondere bei sogenannter Teebutter, schon im ganz 
frisclien Zustande eine mehr oder weniger deutlicke Rotfarbung der Aldehydschicht 
auftrat, dio bei alterer u. ranziger B utter sich oft bis zum satten Himbeerrot yertiefte. 
Margarine, Kunstspeisefott u. Kindertalg lieferten dagegen auch im yerdorbenen oder 
langer gelagorten Zustand immer eine negative Rk. Hiernach scheint B utterfett schon 
friseh fliichtige Stoffe zu enthalten, die den positiven Ausfall der Rk. bedingen, die 
andern F ette  dagegen nicht. F iir die Beurteilung des Frischezustandes von Fetten ist 
immer noch die Sinnenprufung ausschlaggebend. (Chemiker-Ztg. 57. 714—15. 9/9. 1933. 
Prag, Deutsche Univ.) G r o s z f e l d .

K. Tiiufel und H. Thaler, Die Ketonranzigkeitsprobe zur Priifung von Speise
fetten nach Tdufel und Thaler. E r w i d e r u n g  zu F o r t n e r  u . R o t s c h  (ygl.yorst. 
Ref.). Ketone in B utter konnen durch ketonbildende Mikroorganismen bedingt sein u. 
werden mittels der Rk. noch in sinnlich nicht wahrnehmbaren Spuren erfaCt. Negatiyer 
Ausfall der Probe bei ranzigen Fetten  bedeutet andersartige Ranzigkeit. — Noclimalige 
Entgegnung von Fortner u. Rotsch. (Chemiker-Ztg. 57. 736. 16/9. 1933.) Gd.

H. Mohler und E . Helberg, Zum Kachweis des Liacetyls. Besonders bewahrte sich 
das Verf. von VlZERN u. G u il l o t  (C. 1933. I. 528), fiir das eine besondere Vorschrift 
angegeben wird. Eine weitere lik . von Diacelyl nach H a r d e n  u .  N o r r is  (C. 1911.
II . 393) yerlief m it Pepton-W itte negatiy. (Mitt. Lebensmittelunters. H y g . 24. 274—76. 
1933. Ziirich, Chem. Lab. d. Stadt.) Gr o s z f e l d .

H. Mohler und H. Benz, Die Jodzahlschnellmethode nach Margosches. Das in 
Entstehung u. Einzelheiten beschriebene Verf. von Ma r g o s c h e s  liefert nach ver- 
gleichenden Verss. an yersehiedenerlei F etten  ebenso zuverlassige Werte wie das von 
H a n u s , dem es an raseher Ausfuhrbarkeit u. geringeren Kosten uberlegen ist. (Mitt. 
Lebensmittelunters. Hyg. 24. 277— 80. 1933. Ziirich, Chem. Lab. d. Stadt.) Gd.

Ralph Hart, Schwefelsdureanhydridbestimmung in sulfonierten Olen. is eue Tilra- 
tionsmetliode. (Ygl. C. 1932. II. 1855. 2560.) F u r die Best. des esterartig gebundenen 
S 0 3 in  sulfonierten Olen wird eine neue, m it „Aschentitration" bezeichnete Methode 
yorgeschlagen. Sie beruht darauf, daB beim Veraschen des yollstandig neutralisierten 
Oles das organ, gebundene Sulfat quantita tiv  in N a2S 04 ubergefuhrt wird: 

R (C 00N a)(S04Na) — >- N a2S 0 4 usw.
1 Mol. NaOH, gebunden an COOH, entspricht, wie man sieht, 1 Mol. Na2S04; 

da ersteres leicht genau zu bestimmen ist, so laBt sich auch das organ, gebundene 
Sulfat leicht erm itteln. Die Methode beruht auf der Veraschung des Oles mit iiber- 
schussiger Titrierlauge u. Best. des titrierbaren Alkalitatsyerlustes nach Veraschung. 
Der Alkalitatsverlust, d. h. die Differenz zwischen der zugesetzten u. gebundenen 
A lkalinitat u. dem nach Veraschung gefundenen Alkali wird ais organ, gebundenes 
Sulfat berechnet: 1 Mol. KOH entpsricht 1 Mol. S 0 3. — G e b u n d o n e s  A l k a l i  
(zip): 10 g Ol werden m it 50 ccm W. gel., 25 ccm NaCl-Lsg. zugesetzt u. gegen Methyl- 
orange titriert. Das Gemisch wird in einen Schutteltrichter gebracht, m it A. nach- 
gespiilt u. angesauert. Nach Ablassen der wss. Schicht wird die A.-Lsg. mit je 15 ccm 
NaCl-Lsg. ausgeschuttelt, die yereinigten wss. Schichten erwarmt, zwecks Verjagung 
des A., u. die Titration beendet. Das Titrierergebnis wird ais mg KOH (Aj?) berechnet. 
In  Ggw. von NH3 verfahrt man zur^j?-Bost. wie folgt: 5 g Ol in 100 ccm W. +  25 ccm
0,5 n . NaOH werden bis zur Verjagung des N H 3 gekocht u . dann wie oben weiter be- 
handelt. — A l k a l i t i i t s a b n a h m e  n a c h  Y e r a s c h e n :  5 g  Ol werden mit 
n. NaOH yerdam pft u . yorsichtig verascht, zuletzt unter Zusatz von etwas neutralem 
H 20 2. Die Ascho wird in sd. W. aufgenommen u. in Ggw. von Methylorange m it 0,5 n. 
H 2SO, titrie rt, 0,5 ecm H 2S 04-tłberschuB zugesetzt u . 5 Min. zur E n tfe rn u n g  des C02 
gekocht. H ierauf gibt m an 1/2 n . Alkali bis zur schwach alkal. Rk. u . yollendet die 
T itration. I s t  A l  die Gesamt-mg-Menge Alkali, A c  die zugesetzte Saure, so sind die

gebundenen S 03-%  =  f Einwaago ^  ^ F) 5^1  ' (•*-n^ -^ nSnS- C h e m .,  Analyt. Edit. 4. 
411—12. New York.) * °__________ ’______ S c h o n f e l d .

Bjarne Rolandsen und Oscar Saether, Oslo, Anbringen von Schrift, Bildern, 
Omamenten oder dergleichen au f Seifestucken, Lichten oder dergleichen. Ein aus selir 
diinnem Seidengewebe bestehendes E tikett, auf dem sich die Schrift o. dgl. befindet,
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wird auf die Oberflache der Seifenstiicke bzw. der Lichto aufgeklebt oder aufgepreBt, u. 
zwar m it Hilfe einer nicht ganz gereiften Viscoselsg. Hierbei wird das E tikott z. T. 
aufgel., ohne daB die Schrift beschadigt wird oder an Deutlichkeit verliert u. das Seifen- 
stiick m it einem durchsichtigen tlberzug versehen. (N. P. 51 385 vom 30/5. 1930, 
ausg. 29/8. 1932.) D r e w s .

Ernst Alfred Mauersberger, Marssen b. U trecht, Holland, Verfahren zur Zer- 
legung von Fetlsauregemischen. Weitere Ausbldg. des Verf. zur H erst. von Slearin u. 
Olein aus Fettsauren aller A rt nach P at. 578858, dad. gek., daB man von Fettsaure- 
gemischen m it einem Geh. an Emulgatoren ausgeht u. dem Gemisch vor oder nach 
dem Auflosen in stark  toluol- u./oder xylolhaltigen bzw. sauerstoffreion Lósungsmm. W. 
ais solches oder gegobenenfalls wasserhaltige Alkohole, Ketone o. dgl. zusetzt. (D. R. P. 
579 937 KI. 23d yom 10/4. 1932, ausg. 3/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 578 858; C. 1933.
II. 803.) E n g e r o f f .

H. Kołmstamm und Co. Inc., New York, iibert. von: Robert A. Phair, Allendale, 
New York, Waschblauprdparat, bestehend aus einem Mittel zum Blauen von Wasche u. 
Ammoniumsulfat im Verhaltnis von 1 :50—120. (A. P. 1 921 635 vom 19/4.1929, 
ausg. 8/ 8. 1933.) Sc h m a l z .

Chemische Fabrik Budenheim Akt.-Ges., Mainz, Wasch-, Rcinigungs- und  
Fdtentfemungsmittel, bestehend aus Gemischen von Alkalimetasilicaten m it kleinen 
Mengen Na3PO.j calc. (20—30%). Die Priiparate sind nicht hygroskop. (E. P. 390 751 
vom 19/10. 1932, ausg. 4/5. 1933.) S c h m a l z .

Clyde L. Voress, Charleston, Amerika, Trockenreinigungs- und Fleckentfemungs- 
mittd fu r  BekleiduTig und Leder, bestehend aus Gemischen von tertiarem  Amylalkohol, 
CC14 u. Lg. vom Kp. 80—120°. Sio sollen zweckmaBig nicht mehr ais 30%  Lg., 
30% Alkohol u. nicht weniger ais 60%  CCI., enthalten, z. B. 4%  Amylalkohol, 16% Lg., 
80% CCI,. (A. P. 1921054 vom 6/11. 1929, ausg. 8/ 8. 1933.) S c h m a l z .

Mathieson Alkali Works, Amerika, Reinigungsmittel, bestehend aus einem 
Gemisch yon Alkalisalzen, wie Pliosphaten, Boraten, Silicaten, Fluorsilicaten, Carbo- 
naten, Sulfaten, Fluoriden, u. wenig Calciumhypochlorit. Genannt ist ein Gemisch 
aus 43 kg Na3P 0 ,i'H 20  u. 1,5—3,5 kg eines Gemenges, das 60— 65%  Calciumhypo
chlorit, 30—35% NaCl u. etwa 5%  Calciumchlorat, -carbonat u. -chlorid enthalt. 
Die Praparate dienen zum Reinigen yon Behaltern fiir Nahrungsmittel, wio Milch, u. 
wirken desinfizierend. (F. P. 746 521 yom 28/11. 1932, ausg. 30/5. 1933.) S c h m a l z .

Soc. Leguś und Raoux, Sarthe, Frankreich, Yerfahren zum Reinigen und zum- 
Desinfizieren von Geweben und Kleidem, dad. gek., daB man die Gewebe m it Lsgg. 
von antisept. Mitteln, wie Paraformaldehyd, Benzoesaure, Salicylsaure oder Resorcin, 
in fluchtigen organ. Lósungsmm., wie Bzn., CCI.,, Trichlorathylen, waseht u. dann 
das Losungsm. durch Verdampfen entfernt. Die Gewebe werden gleichzeitig gereinigt. 
(F. P. 745 610 yom 27/1. 1932, ausg. 13/5. 1933.) S c h m a l z .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Desinfektionsniiltel und Waschmitlel. Das Alkali- 
hypochloril enthaltende Mittel ist gek. durch einen Geh. an Alkalisalzen von N-Halogen- 
arylsulfamiden, z. B. des p-Toluolsulfonsdurechloraniids, dem noch weitere alkal. Stoffe, 
wie Wasserglas, Soda, Phosphale, zugesetzt werden konnen. (Oe. P. 134 632 vom 
26/6. 1932, ausg. 11/9. 1933. D. Prior. 29/10. 1931.) S c h u t z .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Dusseldorf-Holtkausen, Hohernwlekidare organische 
Thioschwefelsaureesler. Mindestens 6 C-Atome enthaltende, substituiertc oder unsub- 
stituierte, gesatt. oder ungesatt. aliphat., hydroaromat. oder aliphat.-aromat. OH- 
oder SH-Verbb. werden m it austauschfahiges Halogen enthaltenden Carbonsauren, 
wie Monochloressigsaure, Monóbrombernsteinsaure, ct-Bromlaurinsaure, Benzylchlorid-4- 
carbonsaure oder 2-Chlorbenzoesaure oder ihren Substitutionsprodd., z. B. 5-Sulfo-2- 
CMorbenzoesaure, zu den entsprechenden Est-em umgesetzt, worauf in  diesen das 
Halogen durch Behandlung m it Salzen der Thioschwefelsaure gegen den Thioschwefel- 
saurerest ausgetauscht wird. Ais OH-Verbb. der genannten A rt kommen alle hóher- 
molekularen aliphat. Alkohole, Naplitheh- u. Harzalkohole u. Alkohole aus Paraffin, 
ferner Benzylalkohol u. fi-Phenylathylalkohol, sowie mehrwert. Alkohole, ais SH-Verbb. 
die entsprechenden Mercapiane in Betracht. Die so erhaltenen Prodd. besitzen seifen- 
dhnliche Eigg. — Z. B. werden 262 Teile Dodecylchloressigsaureesler m it derselben Menge 
sorgfaltig getroeknetem N a2S 20 3 langere Zeit erhitzt. Nach Abtrennung der anorgan. 
Salze durch Losen in  Bzl. u. Filtrieren wird nach dem Abtreiben des Losungsm. das 
Na-Thiosulfat des Dodecylessigsaureesters yon der Formę! Cj2H 2fiO-CO-CH2-S-SOaNa



3510 Hxvm. F a s e r - u . S p in n s t o f f e . H o l z . P a p ie r  u s w . 1933. II.

ais farblose krystallin., in W. 11. M., dio in W. groBe Schaumkraft entwickelt, erhalten. 
(E. P. 397445 vom 20/12. 1932, ausg. 14/9. 1933. D. Prior. 4/1. 1932.) E b e n .

XVIII. Paser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
Kunststoffe.

Gerhard Rammer, Praktische Winkę fiir  das Sengen von Mischgeiueben. Das 
yerschiedene Verh. von Viscose- u. Acetatseide, das Zusammennałien der Stiioke, das 
Arbeiten m it der P latten- u. der Gassenge ist besprochen. (Msehr. Text.-Ind. 48. 196. 
S ep t. 1933.) Su v e r n .

Leo Kollmann, Untersuchungen uber Oxycellulosebildung beim Beuclien in luft- 
haltigeń Kochem. Verss. im entliifteten u. unentliifteten Kocher u. m it 0 2-t)berschuB, 
boi denen das Garn ganz oder teilweise untergetaucht u. frei eingelegt war, ergaben 
auBer bei dom frei eingelegten Garn keinen merklich schadigenden EinfluB des 0 2. 
Eine gróBere Schwachung zeigte sich bei dem nur m it Lauge getrankten, frei eingelegten 
Garn, wobei weder die grundlicho EntHiftung des Kochers, noch ein absichthch horbei- 
gefuhrter 0,-UberschuB von besonderein EinfluB war. Boi Ggw. von Fe war eine 
starko Sohadigung durch den Luft-0» festzustellen. (Z. ges. Textilind. 36. 497. 4/10. 
1933.) " Su v e r n .

E. Butterwortłi und H. A. Elkin, Die Bauche von Leinen. (J . Test. Inst. 24. 
Proc. 217—25; Text. Colorist 55. 610. 634. Sept. 1933. — C. 1933. II. 1944.) F r ie d e .

L. Zakarias, Die alkalische Wolheredlung. Die Vortcile der Verwendung alkal. 
Polysaccharidflottcn — Physiol -— werden gescliildcrt. Eine Kombination von Poly- 
saccharidwasclimittel u. hochsulfoniertem Fettalkohol ware vorteilbaft. (Melliands 
Testilber. 14. 504—05. Okt. 1933. Prag.) S u v e r n .

R. Folgner und G. Schneider, Wasserstoffperoxydstabilisatoren in der Woll- 
bleicherei. Die stabilisierende Wrkg. von Na2Si03, N a2B20 7, N a2H P 0 4 u. Na4P20 7 
nim m t m it der Falńgkeit zur Bldg. yon Pervcrb. zu, ist also bei N a2Si03 soviel wie 
nicht yorhanden, bei Na2B40 7 sehr maBig, bei Phosphaten, besonders Pyrophosphaten, 
ausgesprochen. Pyrophosphate wirken besonders bei hoheren Tempp., bei Na2H P 0 4 
ist diese Eig. bedeutend schwitchor. Aliphat. in W. 1. Ketono, Alkoholsulfonate u. 
Igepon T besitzen neben ihrer Netzkraft ein hervorragendes Stabilisierungsvermogen. 
(MeUiands Textilber. 14. 452—55. 502—03. Okt. 1933. Briinn.) Su v e r n .

Rinoldi, Vber das Pressen der Oewebe. Beobaehtungen iiber das Verh. der Woli- 
gewebe hinsichtlich des Einfl. von Dnick, Erwarmung, Abkiihlung, Feuohtigkeitsgeh. u. 
Ggw. von Fremdsubstanzen auf das spatere Aussehen des Stoffes. Der starken Abnahme 
des Feuohtigkeitsgeh. beim Pressen wird durch yorherige Behandlung m it 1—2%ig. 
MgCl2- oder Glycerinlsgg. entgegengewirkt. (Boli. Laniera 47. 475—76. Aug. 
1933.) H e l l r ie g e l .

Alois Triltsch, Die Farben der Buntpapierfabrikation. Techn. Angaben u. Rezepte. 
(Farben-Chemiker 4. 365—69. Okt. 1933.) F r ie d e m a n n .

William R. Willets, Die Verwendung von Titanpigmenten in  der Papierinduslrie. 
H istor. u. Allgemeines iiber Titan  u. Titanpigmente. Empfehlung dor Prodd. der 
T it a n iu m  P ig m e n t  Co., Now York, namlich des 99°/oig- TiO „ des Prod. „Tiianoz B “ 
(1 Teil T i0 2 : 3 Teilen BaSO.,) u. „Titanox C“ (1 Teil T i0 2 2,3 Teilen CaSO.,). Die 
Titanpigmente zeichnen sich durch groBe Feinheit, hohe WeiBe u. horvorragende 
D eckkraft aus. (Paper Trade J .  97. Nr. 10. 28—30. 7/9. 1933.) F r ie d e m a n n .

W illiam R. W illets, Das Undurclmchtigmachen von Papier mil Hilfe von Titan
pigmenten. (Vorl. Mitt.) (Vgl. vorst. Ref.) Sowohl im Hollander zugesetzt, ais aueh ais 
Strich geben Titanpigmente dem Papier hohe WeiBe, gute Druckobcrfache u. groBe Un- 
durchsichtigkeit. Infolge ihrer' chem. Unangreifbarkeit verfarben die Pigmente das 
Papier bei keinem pn; die Feinheit der Einzelpartikel ist rund 0,5 Mikron. (Paper 
Trade J .  97. No. 12. 35—38. 21/9. 1933.) F r ie d e m a n n . _

Gottlieb Leschanowsky, Pflanzenleim in der Bunt- und Streichpapierindustrie. 
(Gelatine, Leim, Klebstoffe 1. 161—62. Aug. 1933.) S c h e i f e l e .

B. C. Bond, Behandlung von Acetatgamen und -geweben. Allgemeines iiber Celin- 
loseacełate, Verseifung der Acetate durch Alkali, absichtliche Verseifung zur Erhohung 
der Bugelechtheit, Waschen u. Entsehlichten yon Acetatgeweben, Spezialfarben fur 
Acetatseide, Bleichen von Acetat, Farben m it sauren u. direkten Farbstoffen, mit 
Anilinschwarz, Schwefel-, Kiipen-, Beizen-, Antłirachinon-, Azo- u. SRA-FarbstojJen.
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Druck u. Atzdruck auf Acetat, Reinigung m it organ. Lósungsmm. (Rayon synthet. 
Yarn J . 14. Nr. 7. 41—44. Nr. 8. 54— 55. Aug. 1933.) F r ie d e m a n n .

Fritz Ghl, Beitrag zur Knitlerfahigkeil von Kunstseide. Aus mitgeteilten Verss. 
ergibt sich, daB die Knitterfestigkeit eines Kunstseidefadens vom Ausgangsmatcrial, 
don elast. Dehnbarkeitsanteilen, dem W.-Aufnahmeverm6gen, der NaBfestigkeit, ferner 
von den Spinnbedhigungen u. bestimmten Zusatzen zur Spinnlsg. abhangig isfc. 
(Melliands Textilber. 14. 485—87. Okt. 1933. Darmstadt.) Su v e r n .

— , Entmcklungen im  Entgldnzen von Acelalseide. Neue Patentliteralur. Einige 
brifc. Patente sind besprochen. (Chem. Age 29. 212. 2/9. 1933.) S u v e r n .

— , Kontrolliertes Entgldnzen beim Fertigmachen. Naeh der P atentliteratur wird 
eine Reihe Entglanzungsverff. fiir Kunstseide besprochen. (Silk and Rayon 7. 467— 68, 
Okt. 1933.) S u v eb n .

R. Lasse, Mikroskopische Untersuchung mattierter Kunstseide. (Forts. zu C. 1933.
II. 2346.) Bei Druckmattierung liifit sich der pastenartige Aufstrich des Mattierungs- 
mittels, welches die maschenbildenden Faden wie m it einer Hiille umkleidet, gut 
erkennen. Bei unentschwefelter Viscoseseide sind zahlreiche Narben u. feine Kórnchen 
von S bezeichnend. Bilder m it T i02-m attierter Seide sind gezeigt. Auch die M attierung 
durch Luftblaschen ist behandelt. (Melliands Textilber. 14. 414—16. 461— 63. 508—10. 
Okt. 1933.) t S u y e r n .

A. Klughardt, Ober Glanz und Glanzmessung. Vf. empfiehlt das Pulfrichsche,
Photometer in Verb. m it dem Weipiichtgerdt der A b t e il u n g  f u r  F a r b f o r s c h u n g  
am D e u t s c h e n  F o r s c h u n g s in s t it u t  f u r  T e x t i l in d u s t r i e , Dresden. Dio 
physikal. Grundlagen des Glanzes u. der Glanzmessung werden eingehend erórtert. 
(Papierfabrikant 31. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 521—:24. 
1/10. 1933.) F r ie d e m a n n .

E. Chuchrina, Eine neue Prufungsmethode der Luftdurclildssigkeit der Kleiderstoffe. 
Vf. pruft den W iderstand, den ein Gewebestuck gegeniiber einem in seiner Geschwiu- 
digkeit bestandigen Luftstrom austibt. Es wird die Differenz des Luftdruckes vor 
u. naeh dem Durelizuge durch das Gewebe bestimmt, der erforderlich ist, um 1 ccm 
Luft durch 1 qcm Gewebe in 1 Sekunde durchzuziehen. Die Methode ergibt ziemlich 
genaue Werte, erfordert keine besondere u. kompliziertc Apparatur u. nim m t wenig 
Zeit in Anspruch. Beziiglich Einzelheiten vgl. Original. (Arch. Hyg. Bakteriol. 111. 
43—48. Okt. 1933. Moskau, Staatl. Instit. fiir Arbeitsschutz.) F r a n k .

Max Radlegger, E in  Beitrag zur Papierfestigkeitspriifung m it dem Punktier- 
dynamometer von Dr. F. Schubert. (Wbl. Papierfabrikat. 64. 685—87. 30/9.
1933.) F r i e d e m a n n .

— , Die Leuchtlu-pe, eine neue Speziallupe zur Papierpriifung. Beschreibung der 
Leuchtlupe von Ca r l  Z e i s s , Jena, in der neuen Ausfiihrung fiir Durchsichts- u. Auf- 
sichtspriifung. (Zbl. Papierind. 51. 31—32. 1/2. 1933.) F r ie d e m a n n .

Erich Richter, Festigkeitsauswertung von Zellstoff fu r  die Papierfabrikation. Zell- 
stoffpriifungen miissen naeh Vf. fiir Sulfit-, Sulfat- u. Natronstoff brauchbar sein, 
bei allen Mahlungsarten (Holliinder, Jordanmiihle usw.) gultig sein, fiir alle Stoffe — 
naB oder trocken — geltcn, den wichtigsten physikal. D aten — ReiBfestigkeit, Berst- 
druck u. Falzfestigkeit — Rechnung tragen u. nieht zu viel Apparaturen erfordern. 
Vf. setzt zuerst zwecks E rm ittlung der relativen Wertzahl =  R . Z. den Berstdruck, 
den Mahlungsgrad (freeness m it dem canad. Freeness-Tester) u. die S ch w a lb e -  
BRAlDYsohe Cu-Zahl in  Beziehung gemaB der Gleichung:

R. Z. =  (Berstdruck X Freeness/Cu-Zahl x  100).
Verss. ergaben die Giiltigkeit der Formel fiir nassen u. trockenen Stoff, versehiedene 
Mahlung u. verschiedene Mahlgerate, sowie verschiedene Papiergewichte. Hingegen 
ergaben sich Schwierigkeiten bei Stoffen, die alkal. vorbehandelt waren n. abnorm 
niedere Cu-Zahlen hatten, wie alkal. nachbehandelter Sulfitstoff, Sulfat- u. N atron
stoff; bei gebleichtem Sulfat m it n. Cu-Zahl war die GesetzmaBigkeit wieder hergestellt. 
In ahnlicher Weise leitet Vf. die Beziehungen der ReiBlange zu Mahlungsgrad u. Cu- 
Zahl ab u. legt den Begriff der relatwen Reipldngenzahl (R . R .Z .)  fest, ebenso bei der 
Palzfestigkeit (relative Falzzahl =  R. F. Z.). Endlich wird der Berstdruck je g B latt- 
substanz fiir 1 (Juadratzoll (Metaberst) besprochen (vgl. C. 1933. I . 4072). (Zellstoff 
u- Papier 13. 431—34. 476—80. Okt. 1933.) F r i e d e m a n n .

B. P. Ridge, Mary Comer und H . S. Cliii, Die chemische Analyse von Kunst- 
seiden. II. Die rnikrochemische Bestimmung von Metallen in Kunstseidengamen des 
Sandeh. . (I. vgl. C. 1931. I. 2822.) Y£f. beschreiben mikrochem. Analysenmethoderi
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fiir Cu, Fe u. Zn. Dio Gesamtmenge dieser Metalle in Kunstseide ist 2—5 mg/100 g. Cu 
wird gewichtsmaBig in der sauren m it S 0 2 yersetzten Lsg. der Asche m it KCNS gefallt 
u. ais Rhodaniir gewogen. Dio schnellste Mothode ist die katalyt. nach B a in e s  (C. 1930.
I. 3517): die Red. von Ferrisalz yerlauft um so schneller, jo mehr Cu anwesend ist. 
Man gibt zu der sauren Lsg. der Asche Eisonalaun u. NH4-CNS ais Indicator zu u. 
titrie rt m it Thiosulfat auf Entfiirbung; die Zeit bis zum Verschwinden der Rotfarbung 
wird abgestoppt u. aus einer Tabelle dor Cu-Geh. interpoliert. Bei der colorimotr. 
Methode wird die ammoniakal. Cu-Lsg. m it D iathylthiocarbam at yersetzt u. die ent- 
standene Braunfarbung m it einem Standard yerglichen. Das Eisen wird nach Knop 
(C. 1924. I. 2188) zu Ferrosalz reduziert u. m it K-Bichromat u. m it Diphenylamin- 
schwefelsaure ais Indicator titriert. Zink kann weder m it Ferrocyankalium, noch 
ais Sulfat, noch m it Resorcin, noch ais „Oxino“ , noch m it Pyridin-KCNS, noch mit 
(NH1)2-H -P 0 4 bestimmt werden. Vff. bcstimmen es ais ZnS in einer ameisensauren 
Lsg., in der Cu ais CuS ausgeschieden u. das Fe m it Citronensaure geschiitzt ist. Das 
ZnS wird in Essigsaure gel. u. m it 8-Oxychinolin gefallt. Zum Veraschen werden fur 
Cu u. Fe Platinschalen u. ein Bunsenbrenner (elektr. Muffelofen greift P t stark an!) 
benutzt, fiir Zn Quarzschalen. Beziiglich der Resultate ygl. auch C. 1931. I. 2822. 
(J . Text. Inst. 24. Trans. 293—308. Aug. 1933.) F ried em an n .

Max Cassvan, Frankreich, Stdrkeappretur. Textilien aller A rt werden mit klaren 
wss. Lsgg. von Starkę behandelt, die durch Einw. geringer Mengen yon Peroxyden, 
Percarbonaten, Persulfaten u. hauptsachlicli Perboraten der Alkali- oder Erdalkali- 
metalle auf Starkę in Ggw. von W. bei Tempp. von 75—100° erhalten worden sind. 
(F. P. 751447 vom 30/5. 1932, ausg. 4/9. 1933.) R. H e r b s t .

British Celanese Ltd., London, Veredelung von Teztilien. Textilien, insbesondere 
solche aus Celluloseestern oder Celluloseathern, werden m it Lsgg. oder Emulsionen 
geringer Konz. yon wasserunl. Polyvinylverbb., wie Polymnylacetat, in der Wcise bc- 
handelt, daB das Gut m it nicht mehr ais 5%  des Eigengewichtes an Polyvinylverbb. 
beladen wird. Die so appretierten Waren weisen eine um 100—200% gesteigerte Trag- 
festigkeit auf. (E. P. 397711 yom 7/11.' 1932, ausg. 21/9. 1933. A. Prior. 7/11.
1931.) R. H e r b s t .

Arthur P. Allen, San Meteo, Califomien, Feuersichermachen von Holz, Pflanzen- 
faserstoffen und Teztilien, dad. gek., daB man diese Stoffe m it einer Lsg. behandelt, 
welche 10%  oder mehr Borate, yorzugsweise N atrium tetraborat, u. eine im Verhaltnis 
zum Mol.-Gew. geringere Menge an Sacchariden enthalt, welche die Loslichkeit der 
Borate erhohen sollen. Ais Saccharid ist Zucker jeder Art, wie Dextrose (Monosaccharid) 
oder Sucrose (Disaccharid) rein oder enthalten in Abfallprodd. (Melasse) yerwendbar. 
Diesen Lsgg. kann N aF oder ein Arsensalz zugesetzt werden. Um die Borate in den 
behandelten Stoffen wasserunl. niederzuschlagen, unterzieht man dio Stoffe einer 
-zweiten Behandlung m it 1. Metallsalzen, wie Sulfaten oder Chloriden, welche durch 
Umsetzung unl. Borate bilden. (A. P. 1926 253 vom 28/9.1931, ausg. 12/9.1933.) Gra.

H. Albert Hellmers, Kiel, Verfahren zur Trankung von Schalhohfumieren, dad.
gek., daB die Fum iere nach dem Schnitt sofort m it einer wss. Lsg. von Celluloseacetat, 
Chromalaun, Glycerin u. Gelatine getrankt werden. Durch diese Behandlung soli das 
„Arbeiten“ der z. B. ais Holztapeten yerwendbaren Schalholzfumiere aufgehoben u. 
die notwendige Geschmeidigkeit u. Biegsamkeit erreicht werden. ZweckmaBig werden 
5 g Chromalaun, etwa 12 g Gelatine, 10 ccm gel. Celluloseacetat u. 15 ccm Glycerin 
in 75 ccm W. ais Lsg. yerwendet. (D. R. P. 584 253 KI. 38h vom 12/5. 1931, ausg. 
16/9. 1933.) G r a g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Weberschiffchen aus Holz,
dad. gek., daB sie m it indifferenten, festen chlorierten KW-stoffen impriigniert sind. 
Ais besonders geeignet werden gechlorte Naphthaline m it 45—60% Cl u. gechlorte 
Diphenyle genannt. (N. P. 51 456 yom 3/7. 1930, ausg. 12/9. 1932. D. Prior. 31/7.
1929.) D r e w s .

Chemische und Seifenfabrik R. Baumheier Akt.-Ges., Zschollau b. Oschatz, 
Herstellung eines Harzlcimes fu r  die Papierherstellung. 100 Teile Caseinleimpulver des 
Handels werden m it 80 Teilen Harzpulver gemischt. Zu diesem Gemisch wird eine 
10%ig. wss. NH3-Lsg. zugegeben u. es wird schwaeh erhitzt unter gleichzeitigem Durch- 
kneten. Dabei bildet sieh NH 4-Caseinat neben NH.,-Resinat. Von diesem Prod. werden 
28 Teile m it 1000 Teilen W. angeriihrt, worauf 700 Teile Harz, die mit 200 Teilen 
Terpentinol yon hohem Kp. zusammengeschmolzen wurden, zugegeben werden. Das
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Prod. wird dem Papierstoff im Hollander zugesetzt. Das Harz karm auch m it Montan- 
wachs zusammengeachmolzen u. in Terpentinol gel. werden. (E .P . 385 344 vom 
6/8. 1931, ausg. 19/1. 1933. D. Prior. 6/8. 1930 u. E. P. 386 018 vom 6/8. 1931, ausg. 
2/2. 1.933. D. Prior. 6/8. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Skolnik Patents Corp., iibert. von: Max Skolnik, Chicago, 111., Hersłellung ton  
Papierstoff m it hoher Saugfahigkeit, insbesondere fur Papierfilze, aus Stroh durch 
Einweichen in starker Alkalilsg., um insbesondere die Ligninstoffe anzugreifen u. die 
Fasern zu lockem. Nach dem Waschen m it W. u. Soda- oder Seifenlsg. wird das Stroh- 
fasermatorial m it verd. Saure behandelt, um das Alkali zu neutralisieren. Dazu mehrere 
Abb., die die Vorr. u. das Verf. eingehend erlautem . (A. P. 1 924815 vom 29/2. 1932, 
ausg. 29/8. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Yerfahren zum Farben 
und Bedrucken ton  Papier oder Papierstoff m ittels eines wasserloslichen Farbstoffs, 
der eine oder mehrere Sulfonsaure- u./oder Carbonsiiuregruppen enthalt, zusammen 
mit einem wasserloslichen Salz einer Verb., die eincsteils wenigstens ein bas. N-Atom 
u. anderenteils einen aliphat. gesatt. Rest m it wenigstens 10 C-Atomen enthalt, m it 
Ausnahme eines Salzes eines unsymm. Mono- oder Diacylamins oder der entsprechenden 
quaterniiren NH4-Verb. — Zu 100 kg Papierhalbstoff wird eine Lsg. von 1 kg Benzyl- 
griin B  in 20 1 W. gegeben. Dazu wird allmahlich eine Lsg. von 1 kg des Stearinsaure- 
eslers des Oxiilhylpyridiniumchlorids in 10 1 W. gegeben. — Papier wird in eine Lsg. 
von 10 g Direkt Safranin B  im Liter getaucht, worauf es in ein Bad von 1 g Octodecyl- 
Irimelhylammoniummelliosulfat im Liter eingefiihrt wird. (E. P. 396 992 yom 9/12.
1932, ausg. 7/9. 1933. Schwz. P. 18/12. 1931.) M. F. M u l l e r .

Aladin Industries Ltd., Greenford, Middlesex, iibert. von: Fred Oscar Reiss,
Alexandria, Indiana, Herstellung von pergamentahnlichem Papier durch Impragnieren 
von Papier m it hohem a-Cellulosegeh. m it einem geschmolzenen Olyptalliarz u. durch 
anschlieBendes Erhitzen bei 130°, um die Polymerisation des Harzes zu yollenden. 
(E. P. 397 550 vom 26/2. 1932, ausg. 21/9. 1933. A. Prior. 27/2. 1931.) M. F. M u l l e r .

Meyrl M. Frost, Capac, Mich., V. St. A., Herstellung von Papierstofformstiicken. 
Der Papierstoff wird in feiner Form m it W. angeriihrt u. m it Harzseife yermischt. 
Das W. wird abgepreBt, worauf der Stoff geformt u. getroeknet wird. Das getrocknete 
Prod. wird m it einer Lsg. yon Terpentinol (pine oil) u. Bananenól — oder m it Schellaek 
u. Borax — oder m it geschmolzenem Schwefel, dem etwas HCN zugesetzt worden ist, 
impragniert. (Vgl. A. P. 1849369; C. 1932. II. 906 u. A. P . 1856475; C. 1932. II. 2128.) 
(Can. PP. 306 207 u. 306 208 yom 9/8. 1930, ausg. 2/12. 1930. Can. P. 306 209 vom 
26/9. 1930, ausg. 2/12. 1930.) M. F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Frederick C. Hahn, 
Wilmington, und Robert E. Fothergill, Elsmere, Delaware, Herstellung von Zellstoff 
aus harzhaltigem Holz durch Verkochen m it einer NH 4H S 0 3-Lsg., dereń Ph =  1,0 
bis 1,7 u. dereń N H 3-Konz. 0,5—1%  betragt. Zunachst wird 2—3 Stdn. bei 110° 
gekocht, dann wird innerhalb 3—9 Stdn. die Temp. auf 150—160° gesteigert u. J/2 bis
2 Stdn. dabei gehalten. (A. P. 1926 002 yom 2/5. 1931, ausg. 5/9. 1933.) M. F. Mii.

Henry Dreyfus, England, Verfahren zum Verzuckem von Cellulose mittels einer 
sauren Salzlsg., z. B. einer Lsg. von N aH S04, CuSO,, N iS04, Al2(SO.,)3 oder ZnCl2. 
Die Lsg. wird in verd. Form, z. B. 2—7%ig, bei 70—100° oder 15 bis 20%ig bei 30—60° 
angewandt. — Z. B. wird Sulfitzellstoff m it 15%ig. N aH S04 bei gewohnlicher Temp. 
getrankt. Nach dem Abpressen wird die feuchte M. auf 30° erwarmt u. ein Strom 
von C02 oder N2, der yorher auf 35° erwarmt worden ist, durchgeleitet, um die in der 
Cellulose verbliebene NaHSO.,-Lsg. auf etwa 30%  zu konzentrieren. Das GefaB wird 
dann geschlossen u. der Inhalt 15 Stdn. bei 50° erwarmt. Dabei entstehen nehen 
Deztrin Glucose u. andere Hydrolysat-e. (F. P. 750 495 yom 9/2. 1933, ausg. 11/8. 1933. 
E. Prior. 8/3. 1932.) M . F. M u l l e r .

British Bemberg Ltd., London, Herstellung ton Kunstseide aus Cellulose oder 
dereń D eriw . Die fertig koagulierten u. geharteten Faden Iaufen schneckenfórmig um 
zwei in gleicher Ebene, im spitzen Winkel zueinander gelagerte, gleichsinnig sich drehende 
Walzen, auf denon die Nachbehandlung m it den Fil. erfolgt. Im  AnschluB daran werden 
die Faden auf der Ruckseite der Spinnmaschine getroeknet, gespult oder gezwimt. 
(E. P. 394 216 yom 27/10. 1932, ausg. 13/7. 1933. Oe. Prior. 5/3. 1932.) E n g e r o f f .

Manville Jenckes Co., Pawtucket, Rhode Island, iibert. von; George R. Iock- 
hart, Proyidence, Rhode Island, America, Yerfahren zum Entschwcfeln und Bleichen
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voii Kunstseidefdden aus Viscose, gek. durch dic Verwendung von alkal. H 20 2-Lsgg., die 
Natrium silicat enthalten. (A. P. 1 906 983 vom 17/4.1929, ausg. 2/5.1933.) S ch m a lz .

Aceta G. m. b. H., Berlin, Verfahren zum Appretieren von Kunstscide aus 
regenerierter Cellulose oder Acetatseide m it Losungen von Eiweiflstoffen, die Weich- 
machungsmitlel enthalten konnen, dad. gek., daB man Lsgg. yerwendet, dio 1, Amidę 
oder dereń D eriw ., wie Hamstoff, Tliioharnstoff, Formamid, Methylolformamid, 
M ethylolathylurethan, Guanidin, enthalten. Ais EiweiBstoffe sind genannt Leim, 
Gelatine, Casein. (Holi. P. 30 067 vom 24/1. 1931, ausg. 15/6. 1933. D. Prior. 
29/1. 1930.) S ch m a lz .

Stein, Hall & Co. Inc., New York, ubert. von: Herman S. Bosland, Paterson, 
New Jersey, und Frederick G. La Piana, Foresfc Hills, New York, Amerika, Scldichtc 
f  ur Kunstseidenkettgam, bestehend aus 50—80 Teilen Casein, 10—40 Toilon Doxtrin 
oder almlichen Stśirkeabbauprodd. u. etwa 10 Teilen einer hygroskop. Substanz, wie 
Glyccrin, Glucose, Rohrzucker u. dgl. Zum Gebrauch wird das P raparat unter Zusatz 
von wenig neutralem 1. 01 in h. W. gol. Die Lsgg. dienen insbesondoro zum Schlichten 
von Acetatseide. (A. P. 1914 989 vom 7/1. 1930, ausg. 20/6. 1933.) S ch m a lz .

Marcel Guinet, Frankreich, Matlieren von Kunstseide. Dieselbe wird mit einer 
kolloidalen Lsg., dio durch Aufkochen einer Misehung von W., eines tier. Leimes u. 
eines Erdalkalimetalloxydes u. darauffolgendes Hinzufiigen von Erdalkalimetallo 
fallenden Ionen erhalthch ist, behandelt. (F. P. 751430 vom 28/5. 1932, ausg. 4/9.
1933.) R . H e r b s t .

J. P.Bemberg A.-G., Wuppertal-Oberbarmen, Gewinnung von Kupfersulfat aus 
kupferhaltigen Abiuassem des Kupferseidenstreckspimwerfabrens. Zu Aust. P. 1544/1931;
C. 1932. I. 1027, ist naehzutragen, daB das Cu-Hydroxyd des Nd. durch H 2S04 in 
Form von Cu-Sulfat gel. wird. Die Lsg. des Cu aus dem Hydroxydschlamm kann 
auch unter Verwendung schwefelsaurer, Cu-haltiger FI. erfolgen, welche bei der Hartung 
der Faden abfallt. Gegebenenfalls kann der durch den Zusatz des dreiwertigen Metalles 
gebildeto Hydroxydschlamm durch fraktionierto Lsg. m it H 2SO., in Cu-Sulfat u. oine 
Vorb. des dreiwertigen Metalles zerlegt werden. Aus dom entkupferten Hydroxyd- 
schlamm kann die zum Fallen benótigte Lsg. des Salzes eines dreiwertigen Metalles 
durch Auflosen in Siiure wiedergewonnen werden. (Schwz. P. 158 116 vom 20/3.1931, 
ausg. 2/1.1933. D. Prior. 12/4.1930. Zus. zu Schwz. P. 154 807; C. 1932. II. 
4436.) D re w s .

Camille Dreyfus, Now York, Kunststoffe aus Celluloseestem, gek. durch die Ver- 
arbeitung von organ. Celluloseestem, dereń Erweichungspunkt zwisehen 250 u. 260° 
liegt. (Can. P. 299 650 vom 17/11. 1928, ausg. 29/4. 1930.) E n g e r o f f .

Celluloid Corp., New Jersey, ubert. von: James F. Walsh, East Orange, und 
Manuel R. Ximenez, New Jersey, Formpulrer aus Pyroxylin  (100 Teile), Trikresyl- 
phosphat o. dgl. (Ib-—80 Teile) u. Gipspulver (300—350 Teile), event. Zusatz von Farb- 
stoffen. Die M. wird un ter Zusatz eines Lósungsm. gemischt, getrocknet, gepulvert u. 
zu Gegenstanden verpreBt. (A. P. 1 899 542 vom 26/2. 1929, ausg. 28/2. 1933.) Pank.

Stefan Hansel, Dresden, Verfaliren zur Herstellung von Wachs- und Ledcrtuchen,
1. dad. gek., daB m an ais Streichmasse fiir Gewebebahnen einen lediglich aus Fimisscn, 
trocknendcn oder halbtrocknenden Olen bestehenden óllack yerwendet, dem auBer 
bekannten anorgan. Zusatzen, insbesondere Pigmenten, in an sich bekannter Weise durch 
Ausfallen aus Lsgg. erzeugte, mehlfórmig feine Cellulosederiw. zugesetzt werden. —
2. dad. gek., daB die angestrichenen Faserstoffbahnen noch vor Beginn ihrer Trocknung
m it einem lósungsm . behandelt werden, welches geeignet ist, die im Lack befindlichen 
Cellulosederivatteilchen zu losen. — 3. dad. gek., daB die Ollackschicht auf Faserstoff
bahnen gestrichen wird, welche einen getrockneten hauchdunnen tlberzug aus Cellulose- 
derivatlack, oder aus einem anderen Appretierungsmittel besitzen. (D. R. P. 579219
IO. 81 vom 28/6. 1927, ausg. 24/6. 1933.) B e ie r s d o r f .

Segismundo Claveria, Spanien, Herstellung von Lederersatz. Dunno Filzplatten 
werden m it Latex oder einem Gemisch von Latex u. Schwefel impragniert, dann zuerst 
einer K alt- u. hierauf einer Warmpressung untenvorfen u. vulkanisiert. Enthielt die 
Impragnierungsmasse keinen Schwefel, nim m t man die Vulkanisation mit Hilfe von 
Chlorschwefel vor. Die Impragnierung kann in  Apparaten vorgenommen werden, 
die ahnlich wie eine Filterpresse kónstruiert sind. (F. P. 743 351 vom 27/9.1932,
ausg. 30/3. 1933. Span. Prior. 3/10. 1931.) BEIERSDORF.
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russ.] N. M. Prokofiew und W . W . Ssokolow, Die Herstellung von Papier u. das Drucken
auf dasselbe. Moskau: Gislegprom 1933. (212 S.) 4 Rbl.

XIX. Brennstoffe. Erdól. Blineralole.
B. P. Pentegow, Zur aUgemeinen pliysikalischen und chemisch-technischen Charak- 

teristik von Kohlen aus dem fernen Osten. Charaktcristik von ca. 500 Kohleproben aus 
35 Lagerstatten. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 8.
3—17.) SCHONFELD.

W. Jaworski, Neues in  der Geologie des Kusnetzkbecketis. (Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 3833.) 
Das Kusnetzkbecken umfaBt 72°/0 der bekannten russ. Kohlcvorriite. Die Kolileflóz- 
fuhrende Sohicht is t 8000 m m&chtig. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija 
twerdogo Topliwa] 2- Nr. 7. 3— 10.) S c h o n f e l d .

G. L. Stadników, Zur Frage iiber die Entstehung von Kohlenflózen. (Chem. festen 
Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 10. 27—32. — C. 1932. I .  
1180.) ( S c h o n f e l d .

G. L. Stadników und A. E. Weizmann, Ober die Verwandlungen der Feltsduren 
im Laufe von geologischen Perioden. I I I .  M itt. (II. vgl. C. 1 9 2 9 .1. 1069.) Die Unterss. 
oiner ssuchojatscher Bogheadkohlo lieferte weitero Beweise dafiir, daB der in organ. 
Mitteln u. alkoh. Lauge unl. Teil aus Polymerisationsprodd. ungesatt. FettsiŁuren be
steht. Das Iloorongit, ein ,,Torfzwischenprod.“ der Bogheadkohle nach R .^T h i e s s e n  
enthalt gróBere Mengen in organ. M itteln 1. Substanz. Die E xtrak tc bestanden haupt- 
sachlich aus freien organ. Sauren u. verseifbaren Stoffen; die Polymerisation u. An- 
hydrierung ist im Koorongit noch nicht so weit fortgescliritten, wie in der Boghead
kohle; beide Kohlen sind ident. Herkunft. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija 
twerdogo Topliwa] 2. Nr. 2. 37—44.) S c h o n f e l d .

G. L. Stadników und S. I. Wosjinskaja, Ober die Verwandlungen der Fettsduren 
im Laufe geologischer Zeilperioden. IV. Mitt. (III. vgl. vorst. Ref.) Es wurde die SZ., 
VZ. u. JZ. sowie die Elementarzus. der Bzl.-, Bzl.-A.-usw.-Extrakte einer Sapropel- 
kohlo des sogenannten „Balchasehizs“ bestimm t u. dio Ahnlichkeit der Prodd. m it 
Bogheadkohlen bewiesen. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa]
2. Nr. 3. 39— 43.) S c h o n f e l d .

N. G. Titow, Die Bilumina des Sphagnumtorfes. (Chem. festen Brennstoffe 
[russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 9.15—27. — C. 1932. II . 1727.) S c h o n f e l d .

G. L. Stadników und A. G. Baryschewa, Die Ligninę der Torfbildner und des 
Sphagnumtorfes. Der Ligningeh. der Torfbildner sehwankt in weiten Grenzen, dereń 
C- u. Methoxylgeh. nim m t zu m it dem Ligningeh. So errechnet sich fiir das Lignin aus 
Sphagnum parvifolium die Zus. C,l6H 570 23(0CH3), bei 9,2% Ligningeh., fiir das Lignin 
aus Sphagnum medium (16,14%) die Zus. C.0H 52O21(OCH3) u. fiir das Lignin aus Erio- 
phorum vaginatum (32,6%) dio Formel C6jH 5,0 X7(0CH 3)2. Eine wohldefinierte Ande- 
rung der Zus. m it der Tiefe zeigt das Lignin aus Sphagnumtorf nicht; jedoch sind die 
Torflignine, verglichen m it Ligninen der Torfbildner, deutlich an C angereichert. lin  
Lignin des Eriophorum sind neben 2 OCH3 eine COOH u. 4 freie Hydroxyle enthalten. 
Boi der Veresterung m it CH3OH gelingt es, 1 OCH3 einzufuhren u. es wird fiir das 
veresterte Moorlignin die Formel C50H 53Oj5(OCH3)2CO2CII3 angenommen. Mit (CH3)2S 04 
lieferte das Prod. die Verb. C50H 51O,3(OCH:,)4COOCH3; Acetylierung des Lignins 
^5oH«011(OGH3);,(OCOCH3),1 ; dem Lignin aus Eriophorum vaginatum  ist demnach die 
Formel G603 ll)Ou \oCH3)2(COOH)(OH)i zuzuschreiben. Aus einer Tiefe von 1,5 m aus 
Torf abgeschiedenes Lignin lia tte auf Grund einer analog durcbgefiihrten U nters.die 
Formel C..9H520 ,0(OCH3)2(COOH)(OH)2 u . ein Lignin aus 2 m Tiefe die Zus C53H 48Ou - 
(OCH3)(CÓOH)(OH).,. Die Torflignine stehen demnach dem Bloorlignin sehr nahe. 
Aus dom Vergleich der Ligninę aus 1,5 u. 2 m Tiefo ist zu ersehen, daB die Inkohlung 
bereits im ersten Stadium m it dem Verlust von Methoxyl einhergeht. (Chem. festen 
Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 4. 18—24. Moskau, Inst. fiir 
Kohlechemie.) S c h o n f e l d .

A. A. Gapejew, Die karagandinische Steinkohle und ihre Eigenschaften. Angaben 
uber Vorrate, Koksausbeuten u. Zus. Die Kohle enthalt viel Asche, aber nur bis 1%  S u. 
0,01—0,03% P. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 4.

17.) S c h o n f e l d .
D. J. W. Kreulen, Ober die Neigung von Steinkohlen zur Selbstenlzundung. XV. 

(aIY. ygl. C. 1933. II . 2614.) Mit Proben aus den .Flozen A u. C der Tandjoeng-Enim
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Steinkohle wurden Oxydationsverss. ausgefiihrt, die Initialtem pp. u. die Humussaure 
kurven erm ittelt. Diese Unterss. zeigten, daB fiir die backenden Eigg. einer Kohk 
vor allem der Humuskern maBgebend ist. Von allen Kohlenproben wurden naeh der 
gewóhnlichen Methode der Best. des Geh. an fliichtigen Bestandteilen Koksmuster 
hergestellt u. dereń Kk.-Fahigkeit naeh der Methode des Vf. (C. 1930. II. 3673) be
stimmt. (Chem. Weekbl. 30. 606— 10. 16/9. 1933. Rotterdam .) S c h u s t e r .

W. P. Fedorow, Das Studium der Veranderlichkeit von Kohlen beim Aufbeicahren. 
Ausfiihrungen zur Theorie des Stapelprozesses u. Richtlinien fiir die Unters. (Chem. 
festen Brennstoffe [russ.: Chi mi ja  twerdogo Topliwa] 2- Nr. 5. 39—51.) S ch o n fe ld .

H. Matsunami und T. Morimasa, Kolilenbriketls ohne Bindemiliel. Um das ais 
Bindemittel benutzte Pech zu sparen, wurden die Kohlen bis zur Erweichungszone 
erhitzt u. in  diesem Zustand gepreBt. Bei dieser Gelegenheit wurde die piast. Zone 
der Kohlen m it der A pparatur von L e s s i n g  erm ittelt, der EinfluB der Korngrófie, 
dor Temp. u. der Erhitzungszeit studiert. Die Festigkeit der Briketts nahm mit der 
Kornfeinheit u. der PreBzeit zu. (J . Fuel Soc. Japan  12. 110—11. Sept. 1933. [Orig.: 
japan. Auszug: engl.]) _ _ S c h u s t e r .

Paul Ferrero, Einfiihrung in  die chemische Verwertung der Kolile. Allgemeiner 
tlberblick iiber die durch Hydrierung u. therm . Zers. von Kohle sowie die chem. Weiter- 
verarbeitung des Kokses, Gases u. Teeres entstehenden Gruppen neuer Verbb. Be- 
sprechung neuerer chem. Aufarbeitungsprozesse bei der Hoch- u. Tief temp.-Verkokung. 
Wasserstofferzeugung fiir die Hydrierung u. Ammoniaksynthese. NH3-Synthese. 
Salpetersaure aus N H 3. Hydrierung der Kohle. Synthesen auf Wassergnsbasis. Ver- 
wertung der bei der Zerlegung des Koksofengases auBer Wasserstoff anfallenden 
Fraktionen. (Rev. univ. Mines, Mótallurgie, Trav. publ. [8] 9. (76) 453—58. 487—93. 
15/9. 1933.) _ S c h u s t e r .

P. A. Ssolodownikow, Die Halbverkokung von Kohlen aus dem 2 eniralstein- 
kohlengebiet. Ergebnisse der Vers.-Verkokungen in der FisCHERschen Retorte. Der 
Halbkoks der untersuchten Kohlen zeichnet sich durch Feinheit, leichte Lóslichkeit 
sowie Neigung zur Sclbstentzundung u. liohe A k tm ta t aus. (Chem. festen Brennstoffe 
[russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 7. 37—51.) Sc h o n f e l d .

N. A. Kljukwin und W. I. Gussew, Vber die Halbverkokung der kohligen' Tone 
aus dcm Moskauer Becken. Der ca. 6%  organ. Substanz enthaltende Ton liefert bei 
der Trockendest. 2,8—7,5%  Teer. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo

N. Tschishewski und F. Poputnikow, Vber das Verkoken von Moskauer Kohlen 
(der Towarkowskschen, Pobedinskschen und Obolenskschen Lagerstatten) im Oemisch mit 
Donetzk-Kohlen. (Vgl. C. 1931. I I . 3566.) Moskauer Braunkohle liefert im Gemisch 
m it Donetzk-Kohlen einen guten Koks. Einzelheiten iiber das Verkokungsverf. u. Zus. 
der Koksę. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 8. 
18—33.) S c h o n f e l d .

N. P. Tschishewski und F. A. Poputnikow, Verkoken von Steinkohlen unter 
Zusatz von Koksklein. In  Kokereien, in  denen ein vorheriges Pressen der Kohleschicht 
moglich ist, ist dio Verwertung des Kokskleins ohno Beeintriichtigung der mechan. 
Kokseigg. durchaus moglich. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo 
Topliwa] 2. Nr. 2. 25— 30.) Sc h o n f e l d .

Thos. Biddulph-Smith, Untersuchung und Mischung von Kohlen fiir Verkokungs- 
zwecke. Mitteilung der Ergebnisse von Kleinverkokungsverss. m it Kohlen verschiedener 
kokender Eigg. in Mischung m it A nthrazit u. Koksgrus. Zusatze von Flugasche zur 
Kohle setzen die Rlt.-Fahigkeit des Kokses herab, weil die Poren mit Schlacke aus- 
gefiillt werden. Gefalltes CaC03 bindet einen Teil des fliichtigen S u. kann bei S-reiehen 
Kohlen nieht benutzt werden, weil sonst der Koks einen zu hohen S-Geh. aufweist. 
(Blast Fum ace Steel P lant 21. 471—73. 479. 491. Sept. 1933.) Sc h u s t e r .

P. A. Ssolodownikow, Ober die Geiuinnung von Gas aus Moskauer Kohle. łu r
die Leuchtgasgewinnung aus Moskauer Braunkohle werden naeh Verss. von F. F rank 
nahere Angaben iiber die zweckmaBigste Verkokungsart gemacht. (Chem. festen 
Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 8. 55—68.) Sc h o n f e l d .

Henry M. Riley, Erfahrungen m il dem Ziindgewdlbecarburator. Beschreibung einer 
SEMET-SoLVAY-Anlage zur Herst. von carburiertem Wassergas bei Anwendung von 
Schwerol. Mitteilung von Betriebsergebnissen. (Amer. Gas J. 139. Nr. 3. 41 4o- 
Sept. 1933.) Sc h u s t e r .

John D. Price, Nasse Schwefelreinigung mit sonst unbrauMarem AmmonwL.

Topliwa] 2. Nr. 3. 44—47.) S c h o n f e l d .
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Mitteilung yon Ergebnissen langeror Betriebsverss., bei denen der H 2S zum groCen 
Teil aus dem Kohlengasgemisch. m it Ammoniak-W. ausgewaschen u. das W. durch 
Berieseln von h. Generatorgas regeneriert wurde, wobei der Heizwert des Generator- 
gases durch die Aufnahme von H 2S u. NH3 stieg. Verbesserung der zum Entfernen 
dor H2S- u . etwaiger NH3-Reste betriebenen Trockenreinigung. (Gas J . 204 (85). 
142—43. 11/10. 1933. Montreal.) S c h u s t e r .

N. M. Karawajew, I. B. Rapoport und A. N. Baschkirow, Die Zusammen- 
selzung iks óligen Abstandes iiber dem Ammoniakwasser. Der Abstand besteht aus 44°/0 
Neutralól, 32°/0 bas. Bestandteilen u. 18%  Phenolen. Im  Neutralanteil wurden nach- 
gewiesen: 5,9%  Benzonitril, Naphtlialin, fi-Meihylnaphthalin, Phenanthren. Anthracen, 
Carbazol. Dio bas. Stoffe enthielten Pyridin, a-Picolin, Anilin, Chinolin-, die Phenole 
o-, m- u. p-Kresol, aber kein Phenol. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo 
Topliwa] 2. Nr. 6. 10—20.) S c h ó n f e l d .

A. R. Bowen und A. W. Nash, Erdól und Nalurgase ais chemische Eohmalerialien. 
Eingehender L iteraturbericht iiber die Spaltung u. Oxydation yon Naturgas zwecks 
Gewinnung von H 2 u. H 2—CO-Gemisehen, iiber die Umwandlung von Paraffingasen in 
Olefine u. dereń Polymerisation zu Aromaten. Vff. bespreehen dio Verwendung der 
bei der Dampfphasenspaltung anfallenden Olefino ais Ausgangsmaterial fiir Alkohole 
u. Ketone, synthet. Schmieróle u. Harze. Besprcchung der Fraktionierm ethoden, um 
chem. reine Prodd. aus Erdól zu dest. Identifizierung von S-Verbb. u. Verwendung 
dieser S-Verbb. zur Gewinnung von Thioathern, Sulfoniumyerbb. usw. Die Oxydation 
von Aromaten in der Dampfphase iiber Vanadiumpentoxyd ais K atalysator wird 
geschildert. (Refiner natur. Gasoline Manufacturer 12. 361—69 u. 378. Sept.

Gustav Egloff, Neuere Produkte aus Erdól. Allgemeine Betrachtungen iiber die 
aus Erdól gewinnbaren Prodd., sowio die aus Erdgasen u. Spaltgasen, sowie Spalt- 
prodd. nach synthet. Verff. hergestellten Kraftstoffe u. Schmieróle, sowie Harze u. 
Alkohole. (J. chem. Educat. 10. 524— 28. Sept. 1933.) K. O. M u l l e r .

G. A. Fester, J. di Filippo und B. Patrone, Das Cracken mit Liclitbogen. (Ygl. 
C. 1931. I. 2960.) Vff. untersuchen den EinfluB des Eloktrodenmaterials beim Cracken 
von Oldampfen in H 2-Atmosphiire m it Hilfe eines im Kolben kurz oberhalb der Fl.- 
Oberflache angeordneten Lichtbogens. Ais Ausgangsstoff d ient Leuchtól oder Gasól. 
Die erhaltenen Gase enthalten (in Gew.-%) bei Verwendung von Fe-Elektroden u. 
Leuchtól: bei 50 V Spannung u. 1 Stde. Vers.-Dauer 35,7% Athylen- u. 1%  Aeetylen- 
KW-stoffe, bei %  Stdn. Vers.;Dauer 34,0% Athylen- u. 0,7% Acetylen-KW-stoffe, 
bei ca. 100 V Spannung 27,5% Athylen- u. 4,2% Acetylen-KW-stoffe, bei Verwendung 
Ton Gasól (ca 45 V) 12,8% Athylen- u. 0,6%.Acetylen-KW-stoffe, bei Verwendung 
von Graphitelektroden (Leuchtól, 50 V) 34,0% Athylen- u. 25,5% Acetylen-KW-stoffe, 
bei Verwendung von Cu-Elektroden (ebenso) 46,7% Athylen- u. 7,9% Acetylen- 
KW-stoffe. Das Verf. scheint demnach geeignet zur Herst. von Gasen fiir Synthesen, 
weniger fur Beleuchtungszwecke. (Rev. Fac. Quim. ind. agric. 2. Nr. 4. 130— 40.
1932.) R . K. M u l l e r .

Benzol-Verband G. m. b .H ., Alkohol ais Motorentreibstoff. (Vgl. K u n z e ,
C. 1933. II. 312.) Polemik. — Erwiderung yon K. H. Kunze. (Z. Spiritusind. 55. 
237. Bochum.) P a n g r it z .

K. R. Dietrich, Athylalkohol ais Treibstoff. Nach Unterss. yon A. W. S cB lliD T  
(Breslau) weist A. eine hohe Iilopffestigkeit auf u. erhóht die Klopffestigkeit anderer 
Motortreibmittel. Nach Ansicht des Vf. sind die vom techn. S tandpunkt aus gegen 
die Zumischung yon A. zu Kraftstoffen gerichteten Angriffe unbegriindet, denn der 
geringero Heizwert des A. soli sich in Bzn.-A.-Mischungen bis zu einem A.-Geh. yon 
20°/0 nicht ais ein Mehi-yerbrauch bemerkbar machen. E ine Erschwerung des An- 
springens des Motors soli nach Ansicht des Vf. durch die Zumischung yon A. auch 
nicht bewirkt werden, ebenfalis nicht eine Abscheidung von harzartigen Prodd. im 
Motor. Nach neuesten Unterss. des Vf. w irkt der A., der je tzt in wasserfreier Form 
den Treibmitteln zugesetzt wird, nicht korrodierond, yorausgesetzt, daB Verzinkungen 
n. Verbleiungen yermieden werden. Die gróBere Menge yon A. wird in Dreiergemischen 
(Bzl., Bzn., A.) yerwendet, die kleinere Menge in  Zweiergemischen (Bzn., A.). (Z. 
Spiritusind. 56. 213—14. 5/10. 1933.) K. O. M u l l e r .

Gordon Mc Intyre, Benzin und Alkohol. Nach allgemeinen Betrachtungen iiber 
Motortreibstoffe bespricht Vf. eingehend die Verwendung yon A. allein u. in Mischung 
mit Bzn. oder Bzl. A. allein g ibt ein schlechtes S tarten wegen des geringeren Dampf-

1933.) K. O. M u l l e r .
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druokes, der geringen Entflammbarkeitsgrenzo des A.-Luftgemisches u. der liohs 
latenten Warme, die eine Erwiirmung des Motors erschwert. Bei Beimischungen vc 
10% 11 • darunter treten die Startschwierigkeiten nicht auf. Ober Beschleunigung 
vermogen liegen noch keine genauen Messungen vor, doch glaubt Vf., daB Mischunge 
bessere Beschleunigung geben. Bei Vergasermotoren m it eingestellter Friilizunduii 
wird m it A. unter denselben Betriebsbedingungen eine hohcro Kraftausbsute erzie 
ais m it Bzn., was auf die latente Verdampfungswarme zuriickzufuhren ist, da d; 
Zylinderwande lieruntergekuhlt u. somit eine Steigerung der volumetr. Wirksamke; 
erreicht wird. 100% A. geben 10% K raft mehr ais 100% Bzn. Bei 10% Zumischun 
von A. zu Bzn. kann auf dem Prufstand wohl eine hóhere Kraftausbeute gcmcsse 
werden, n icht aber auf der StraBe. Obwohl durch den geringeren Heizwert ein Mehi 
verbraueh von Mischkraftstoff fur dieselbe Wegstrecke unter gleicher Vergaser- u 
Zundeinstellung theoret. e in tritt (bei 20% Zumischung betragt der Heizwert ii
B.T U /P fd . 17480 gegeniiber 19000 bei Bzn. allein), fand Vf. bei 10—15°/0 Zu 
mischungen nur einen sehr geringen Treibstoffmehrverbrauch, da das Gemisch magerei 
wird u. dadurch ein Ansteigen des spezif. Gew. u. der Viscositat der Mischung eintritt 
(100% Bzn. —  spezif. Gew. 0,742 u. absol. Viscositat (Poises) 0,00525 gegeniiber einen: 
Gemisch von 90% Bzn. u. 10% A. — spezif. Gew. 0,746 u. 0,00552. Bei der Unters 
der Wrkg. des A. auf die Klopfeigg. findet Vf., daB bei Bznn. m it Oktanzahlcn von 
70—75 bei 212° E ein Ansteigen von 0,7—0,75 Oktanzahl pro %  A. (bis zu 20% A) 
ein tritt, bei 300° F  ist der Anstieg geringer, 0,6—0,70 pro %  A. Dabei wurde noch 
die Beobachtung gemacht, daB die Empfindlichkeit eines Bzn. gegeniiber Tetraathylblei 
wesentlich yerm indert wird, wenn das Bzn. m it A. gemischt wird. In den Ver- 
brennungsmaschinen scheiden A.-Misehungen weniger C ab, ais bei reinem Bzn.-Betrieb, 
Korrosionserscheinungen (Essigsaure) wurden vom Vf. nicht beobachtet. Abscheidungen 
von harżartigen BestandteOen, die von reinem Bzn.-Betrieb herriihren, sind in A. 1. 
u. Verstopfungen von Brennstoffleitungen werden dadurch behoben. Zusanuncn- 
fassend ste llt Vf. fest, daB A.-Zumischung móglich ist, daB aber bei geforderter gleicher 
Leistung ein Brcnnstoffmehrverbrauch unvermeidlich ist. Was die Stabilitat der 
Mischungen anbetrifft, so is t eine Lagerung von Mischungen, die nicht einen absol. 
A. enthalten, in  Gegenden m it niedrigen Tempp. nicht móglich, wenn nicht Stabilitats- 
yerm ittler, wie Bzl. oder Butylalkohol zugemischt werden. (Canad. Chem. Metallurgy 
1 7 . 184—87._ Sept. 1933.) K. O. Mu l l e r .

W. Gittis, Uber die Anwendung von Schieferleeren in Kraflmotoren. Mit bis miii- 
destens 20° angewarmtem Schieferteer arbeitete ein Dieselmotor normal. Erfolgreich 
waren aueh Priifungen m it Sehiefer-Bzn. an Kraftwagenmotoren. (Chem. festen Brenn- 
stoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 5. 3—11.) SCHÓNFELD.

N. N. Gawrilow und L. A. Weissbrut, Methode der Selbslentzimdlichkeits- 
bestimmung von Torf nach der Enlzundwngstemperatur des aus dem Torf erhaltenen 
Kokses. Zur Kennzeiehnung der Torfe nach ihrer Neigung zur Selbstentzundung 
wurde das Verf. der Best. der Selbstentziindungstemp. der Koksę gewiihlt. Die Selbst- 
entziindungstemp. wird in  einer R etorte nach FlSCHER-TROPSCH bestimmt; das 
Materiał wird erst vorerhitzt u. dann reiner 0 2 eingeleitet. Es wurde festgestellt, dali 
die Entziindungstemp. des Halbkokses bei einer bestimmten Schweltemp; von der 
Temp. abhangig ist, bei der m it der Oa-Einleitung begonnen wurde; ist diese hóher 
aLs die Entziindungstemp., so findet augenblicldiche Selbstentziindung sta tt; ist sio 
um 10—20° tiefer, so findet eine groBe Erliohung der Entziindungstemp. statt; dies 
hangt offenbar m it der Oxydation des Materials zusammen. Der Entziindungsvorgang 
is t durch 2 Punkte gekennzeichnet: der erste entspricht der beginnenden Temp.- 
zunahme im Torf, der zweite entspricht einem plótzliehen Temp.-Sprung. Mit der 
Schweltemp. nahern sich die beiden Punkte aneinander; bei Schweltempp. von 300 
bis 450° betragt die Differenz 5—6°, bei 500° nur 3°. Die Schweltemp. hat auf die 
Entziindungstemp. der Koksę sehr groBen EinfluB. Nach dem Verf. wurde eine Beil>e 
Ton Torfen u. Torfhalbkoksen untersucht. Bei einem Torfhalbkoks wurde eine E nt
ziindungstemp. von 20° beobachtet. Die Entziindungstemp. ist vom Aschegeh. ab
hangig, in sb eso n d e re  w irk e n  CaO u, Fe20 3 katalyt. Cellulose, M oskauer Kohlen u. 
dereń Halbkokse zeigen eine viel h o h e re  Entziindungstemp. ais Torf u. lorfkoKS. 
(Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija tw erd o g o  Topliwa] 2■ Nr. 8. 41—54.) ScHO^F-

Walter Ludewig, L ie  Bestimmung des Ausgasungsgrades von Koksen. ',erein‘ 
fachung der fiir die Methode von B u n t e  u . L u d e w ig  (C. 1931- H. 2953) benutzte 
A pparatur. Die un ter geanderten Bedingimgen m it der neuen Apparatur erhaltenen
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Werte sind zwar anders ais die m it der friiheren Apparatur gemessenen, gehen aber 
mit diesen vollst3.ndig parallel. Dio Definition fiir den Ausgasungsgrad h a t nunmehr 
folgende Fassung: Ein Koks ist gar, wenn bei einer nachtragliehen Entgasung bei 
1000° unter 5 mm Hg Anfangsvakuum innerhalb yon 60 Min. nicht mehr ais 30 ccm 
Gas je g lufttrockene Kokssubstanz abgespalten werden. An einem Beispiel aus dem 
prakt. Betrieb wird gezeigt, daB m it steigender Nachentgasungsmengo die Gaswert- 
zahlen fiir die Kohlo sinken. (Gas- u. Wasserfach 76. 733—36. 7/10. 1933. K arls
ruhe.) S c h u s t e r .

William H. Hubner und George B. Murphy, Die Wirkung der Ausfulirung des 
Verbrennu7igsmotors au f das Octanzahlverhaltnis der verwendeten Motorłreibstoffe. Wiedor- 
gabe des Berichtes der Unterkommission, dio aus Mitgliedern des A m e r ic a n  P e t r o 
leu m  I n s t i t u t e , der S o c ie t y  o f  A u t o m a t iv e  E n g i n e e r s , des N a t io n a l  
Au t o m o b il e  Ch a m b e r  o f  C o m m e r c e  u . des U. S. B u r e a u  o f  S t a n d a r d s  bo- 
steht, iiber das yeranderliche Kompressionsyerhaltnis im C. 1?. R-Motor, die Octanzahl- 
skala zur Bewertung yon Motortreibstoffen, u. der C. F . R-Untersa. u. Motormethoden 
zur Best. der Klopffestigkeit. (Oil Gas J .  32. Nr. 18. 15 u. 3G. 21/9. 1933.) I i .  O. Mu.

Ernst Roehming, Halle a. S., Verfahren zum Herslellen von Brennstoffbriketten 
auf k. Wege mittels Bindemittel u. Lósungsm., dad. gek., daB das Bindemittel m it 
dem Lósungsm. vermengt u. diese Mischung in feinst yerteilter Vemebelung dem 
Brikettiergut zugesetzt wird, worauf die Brikettierung im Kaltverf. erfolgt. — Die 
Yerspriihung des Gemisches von Bindemittel u. Lósungsm. soli durch Anwendung 
eines so starken zusatzlichen Luftdruckes erfolgen, daB das Lósungsm. auf dem Wego 
zum Brikettiergut fast vóllig entweicht. (D. R. P. 585 807 KI. lOb vom 1/7. 1930, 
ausg. 10/10. 1933.) D e r s i n .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Erzeugung von Kohknwasserga.?, 
insbesondere aus baekender u. bliihender Kohle, in period. Generatorbetrieb, wobei 
fiir den Entgasungsvorgang eine diimie Breimstoffschicht auf den entgasten, gliihenden 
Brennstoff aufgebraeht wird, nach D . R. P. 571666, dad. gek., daB die Wrkg. der Auf- 
lockerung u. Einebnung der Breimstoffschicht dureh dam it im Zusammenhang stehende 
Verkurzung des Erweichungszustandes durch Zufuhrung zusatzliclier Wiirme m ittels 
eines hocherhitzten gasfórmigen Wiirmetragers erfolgt. (D. R. P. 585 439 KI. 24e vom 
25/10. 1930, ausg. 3/10. 1933. Zus. zu D. R. P. 571666; C. 1933. I. 4507.) D e r s i n .

Barrett Co., New York, iibert. von: Stuart P. Miller, V. St. A., Teerdesiillalion. 
Man dest. den Teer in einer Blase u. redest. die leichten Anteile. Den hierbei erhaltenen 
Dest.-Ruckstand dest. man em eut durch direkto Einw. li. Koksofengase. (Can. P. 
304 946 yom 15/1. 1930, ausg. 21/10. 1930.) D e r s i n .

Werschen-WeiBenfelser Braunkohlen-Akt.-Ges., Halle, Saale, Verfahren zum  
Verarbeiten von Schwdteer und Oeneratorleer aus Braunkohle u. Schicfer un ter Anwendung 
saurer u. alkal. Reinigungsmm., dad. gek., daB der Rohteer zunachst m it Alkalien 
prakt. restlos entlcreosotiert, sodann m it konz. Schwefelsśiure gereinigt n. erst hierauf 
der ersten Dest. unterworfen wird. — Zum Abtrennen des Jfreosofalkalis von dem 
Teer soli eine Schalzentrifuge yerwendet werden. Dureh die Behandlung des Teers 
vor der Dest. soli die Ausbeute an hellen Olen wesentlich yerbessert werden. (D. R. P. 
584 707 I d .  12 r  yom 6/11. 1930, ausg. 26/9. 1933.) D e r s i n .

Aktis A.-G., Sehaffhausen, Oewinnung von Koldenwassersloffen aus Kohle und 
Wasser, dad. gek., daB Kohle u. W., evtl. Eis, z. B. ein Brei yon Kohlo u. W. bzw. 
feuchte Kohle, der Einw. eines hochfreąuenten Kraftfeldes ausgesetzt werden. Das 
Kraftfeld wird durch pulsierenden Gleichstrom erzeugt. Bevor das Arbeitsgut der 
Einw. des Kraftfeldes ausgesetzt wird, yersetzt man es gegebenenfalls m it Lsgg. yon 
Chemikalien, die S entweder direkt oder unter Spaltung binden. Der entstandene 0 3 u. 
gegebenenfalls entstandene C02 werden m it Hilfe von Metallpulyer, Kalk, Magnesia 
o- dgl. gebunden. W ahrend der Einw. des Kraftfeldes kann H 2 durch das Rk.-Gut 
geleitet werden. (N. P. 51 261 yom 5/1. 1928, ausg. 8/8. 1932. D. Prior. 6/1., 11/2.,
5/3. u. 30/7. 1927.) D r e w s .

Governors of the University of Alberta, ubert. yon: Edward Herbert Bomer, 
Edmonton, Canada, Verflilssigung von Kohle. Man leitet Naturgas bei 250—600° u. 
unter 1500 Pfund Druck je Quadratzoll in eine Suspension yon Kohle in Sehweról. 
Dadurch wird die Kohle yerfliissigt. (Can. P. 304 022 yom 18/7. 1928, ausg. 16/9.
1930.) D e r s i n .
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Texaco Salt Products Co., Tulsa, ubert. von: Otto V. Martin, Tulsa, V. St. A.,
Aufarbeilung von Salzlaugen der Bohpetroleumąuełlen. Die Salzlsgg. werden mit Ohemi- 
kalien, wie CaO u. MgO behandelt, um ihre korrosiyen Eigg. zu vermindom, u. dann 
in direktem W armeaustausch bei der Dest. des Rohpetroleums unter Verwendung ais 
Kiihlfl. erh itzt u. konzentriert. Danach werden sie in eine K ra m e r  yerspriiht, in der 
sich aus der Lauge in direkter Beriihrung m it auf einem endlosen Band bewegten Salz- 
krystallen Krystalle abscheiden. Das abgeschiedene Salz wird m it einem Becherwerk 
kontinuierlicli entfernt. Es handelt sich z. B. um die Gewinnung von N aiS04-10 H„0. 
(A. P. 1 900 246 vom 14/8. 1930, ausg. 7/3. 1933. A. P. 1 900 247 vom 6/4. 1932, 
ausg. 7/3. 1933.) D e r s in .

Warren W. Grimm, Nacogdoches, ubert. von: Alexander A. Mac Cubbin, 
Montclair, und Joseph Zavertnik jr., Harrington, V. St. A., LlestiUalion von Minerał- 
ólen. Das zu dest. Robol wird in einem Rohrerhitzer aufgeheizt u. in einen Verdampfer 
eingebracht, in  dem es in einen dampfformigen Anteil u. hochsd. Riickstandsol zer- 
legt wird. Die Dampfe werden direkt einer Kondensationsanlage zugeleitet, wahrend 
das h . Riickstandsol in eine Hochyakuumkolonne eingofuhrt u. mittels seines eigenen 
W armeinhaltes dest. wird. (A. P. 1 907 328 vom 15/12. 1928, ausg. 2/5. 1933.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Hoch- 
schwender und Erich Kranepuhl, Leuna), Verfahren zur Iconłinuierlichen Deslillation 
von Teeren, Mineralolen, flilssigen Crackprodukten, Druckhydrierungsproduklen u. dgl. 
in senkrechten m it Zwischenbóden versehenen u. event. m it Fiillkorpern gefullten 
Kolonnen, aus dereń hoher gelegenen Teilen ein Teil des dort zuriickflieBenden Konden- 
sats abgezweigt u. einem tiefer gelegenen Kolonnenteil an einer Stelle zugefiihrt wird, 
die unterhalb der Abnahmestelle der hier zu gewinnenden Fraktion liegt, dad. gek., 
daB dieser abgezweigte Teil des RiickfluBkondensats regelbar ist u. nach seinem Wieder- 
ein tritt in die Kolonne in dieser, ohne m it der abzuziehenden Fraktion in direkte Be- 
riihrung zu kommen, event. zusammen m it dem aus den tieferen Teilen der Kolonne 
aufsteigendem Frischgut, so hoch gefiihrt wird, daB zwischen seinem Ubertritt in die 
Kolonne u. der nun tiefer liegenden Abnahmestelle der aus diesem Teil der Kolonne 
abzuziehenden Fraktion eine weitere Fraktionierung stattfindet. (D. R . P. 577 338 
KI. 12a vom 7/12. 1930, ausg. 29/5. 1933.) JOHOW.

Sun Oil Co., Philadelphia, iibert. von: Arthur E. Pew jr., Bryn Mawr, V. St. A., 
Crackverfaliren. D a s Ol wird unter Druck in einer Rohrschlange erhitzt u. in einem 
Verdampfer in Riickstandsol u. Oldiimpfe zerlegt. Letztere werden auf geringeren 
Druck entspannt, um einen trocknen Oldampf zu erzielen u. darauf in der Dampfphase 
in einer weiteren Crackschlange gespalten. Die Dampfe werden danach fraktioniert 
u . gekuhlt. (A. P. 1910 812 vom 9/11. 1929, ausg. 23/5. 1933.) D e r s in .

Standard Oil Co., Wbiting, iibert. von: Harold R. Snów, Hammond, V. St. A., 
Spallung von Mineralolen. Das Ol tr i t t  aus der Crackschlange in einen zylindr. Ver- 
dampfer. Um hier eine Durchwirbelung des Inhaltes zu yermeiden, u. eine Temp.- 
Differenz am EinlaB des h. Oles u. an dem oben befindlichen AuslaB der Oldampfe 
aufrecht zu erhalten, ist vor dem Austrittsende des EinlaBrohres, dessen Miindung 
nach unten gerichtet ist, eine kon. P rallplatte angebraeht. Auch wird der Spiegel an 
fl. Ol so niedrig gehalten, daB die Oldiimpfe nur auf die Oberflachę des fl. Anteils auf- 
treffen. (A. P. 1911476 yom 14/2. 1930, ausg. 30/5. 1933.) D e r s in .

C. P. T. Development Co., Chicago, iibert. von: Charles W. Andrews, Chicago, 
und Reginald D. Rogers, Bayonne, V. St. A., Spaltung hochsiedender Rilckstandsóh. 
Man leitet das Ol in eine von auBen beheiztc Verkokungskammer, wo es gespalten u. 
auf Koks abdest. wird. Die Dampfe werden durch Einw. h. Gase weiter gespalten u. 
schnell abgekiihlt, bis sie unter die Grenze der C-Abscheidung gelangt sind. AnschlieBend 
werden die leichten KW-stoffe kondensiert. In  der Kammer fallt ein metallurg. Koks 
an . (A. P. 1 8070^9 yom 3/3. 1930, ausg. 2/5. 1933.) D e r s in .

Texas Co., New York, iibert. yon: Frank Winston Hall, Port Arthur, V. St. A., 
Abscheidung vcm Paraffin aus Mineralolen. Man wascht das. Ol mit H^SOt u. neu- 
tralisiert anschlieBend, yerd. dann m it einem leichten Petroleumdest., kiihlt auf tiete 
Temp. ab, yerriihrt m it Diatomeenerde u. filtriert das Ol von den festen Ausscheidungen 
ab. (Can. P. 300 430 vom 8/4. 1929, ausg . 20/5. 1930.) De r s in .

Antonio Alves Jana, Portugal, Molortreibniiltel. Man fiihrt in F r u c h t e n  u. Ge- 
treidearten enthaltene Siarkę in Olucose iiber u. reduziert diese in konz., z. B .. oi 
Lsg. m it metali. Na. u. dest. ab. Man erhalt ein Gemisch yon Alkoholen, Aldehyaen
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u. Kelcmen. (F. P. 749 082 vom 14/1. 1933, ausg. 18/7. 1933. Portug. Prior. 12/5. 
1932.) D e r s i n .

United Oil Mfg. Co., ubert. von: Frank C. Gebkardt, Erie, Pennaylvania, 
Herstellung ton Schmiennitteln. Mineralól m it einer Viscositat yon mindestens 90 Sec. 
Saybolt boi 212° F  wird bei 160—260° F  m it dem Al-Salz einer Fettsaure der all- 
gemeinen Formel CnH 2n02 m it mindestens 15 C-Atomen yermischt u. schnell gekuhlt. 
(A. P. 1902 635 vom 6/ 6. 1927, ausg. 21/3. 1933.) R ic h t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und James Sinton Bruce Fleming, 
Ardrossan, Hartspiritus. Man vermischt eine Acetonlsg. von alkohollósliclier Nitro- 
cellulose m it etwa 11% N in einer Menge yon etwa 2% m it etwa 3%  einer in  A . oder 
Methanol unl. Nitrocellulose m it einem iV2-Geh. iibor 12% in einer Knetmasehine m it 
einer Menge von 95% an hochprozentigem A . oder Metlumol zu einer homogenen M., 
setzt gegebenenfalls ais Gelatinierungsschutzmittel etwas Citronensaure zu u. fiillt die. 
Misehung in Metalltuben oder Kapseln ab. (E. P. 394696 yom 31/12. 1931 u. 3/3.
1932, ausg. 27/7; 1933.) D e k s i n .

Richard Power Browning,. Selangor, Malaisch Indien, Feueranzmider. Man 
mischt feinverteilte, troekene, brennbare Stoffe, wio Sagemehl, Cocosfasern oder Koh- 
lenstaub, m it Kautschukmilclisaft u. Essigsaure oder einem anderen Koagulations-; 
mittel, troclcnet die Misehung u. brikettiert sie. (E. P. 389 720 vom 5/8. 1932, ausg. 
13/4.1933.) D e r s i n .

Selas Akt.-Ges., Berlin, Brenner zur Priifung der Zusammensetzung von brenn- 
fertigemOas-Luftgemisch, dad. gek., daB derselbe einerseits an eine Reingasleitung, 
andererseits an die Leitung des zu priifenden Gas-Luftgemisches angeschlossen ist, 
derart, daB aus der Brennermundung ein Gemisch yon Reingas u. Gas-Luft austritt, 
welches bei Ziindung eino Flamme m it kegelf ormigem Kern bildet, dessen Kernhóhe 
mit der Anderung der Zus. des Gas-Luftgemisches sich andert. — Die Hohe nim m t bei 
luftreicherem Gemisch ab, bei gasreicherem Gemisch zu. (D. R. P. 576295 KI. 421 
vom 26/10. 1930, ausg. 10/5. 1933.) H e i n r i c h s .

Ludwig Auer, Trayemiinde, Verfaliren zur Bestimmung der Klopffestigkeit ton  
Brennstoffen, darin bestehend, daB man eine Brennstoffprobe in  bekannter Weise in 
einer Bombę zur Verbrennung bringt, den Druckzeityerlauf in bekannter Weise in- 
diziert, aus dem Diagramm die maximale Geschwindigkeit des Druckanstieges fest- 
stellt u. diese zur Selbstentziindungstemp. des betreffenden Brennstoffes in  Beziehung 
bringt. ZweckmaBig werden dabei die Brennstoffproben unter bestimmten Be- 
dingungen (Mischungsyerhiiltnis von Brennstoff-Luft, Temp. u. Druck yor der Ziindung 
konstant) in der Bombę zur Verbrennung gebracht. — Dio Messungen sind also gegen- 
ubor den bekannten Motorverss. nicht Vergleichsmessungen, sondern sie stellen die 
Explosionseigg. der Brennstoffe d irekt fest. Normal- oder Bezugskraftstoffo sind 
(iberflussig. Die t)  bereinstimmung der Messungen wird durch den Fortfall mancher 
beim Motorvers. nicht zu yermeidender Fehlorąuellen genauer sein. (D. R. P. 583505 
KI. 42k vom 5/12. 1930, ausg. 5/9. 1933.) H e i n r i c h s .

XX. SchieB- und Sprengstoffe. Ziindwaren.
L. Mśdard. M. Giua und G. Guastalla, Das Schmelzdiagramm des Systems Di- 

Vhznylamin-Zenlralit. Vff. bringen erganzende Angaben zu den O. 1932. I. 2536 u.
C. 1933.1. 2631 ref. Arbeiten u. yerteidigen ihre aus den Unterss. gezogenen, einander 
widerspreehenden SchluBfolgerungen in bezug auf das Auftreten einer Mol.-Verb. 
Diphenylamin-Zontralit. (Cbim. et Ind. 30. 277—80. Aug. 1933.) F. B e c k e r .

Jean Sevidy, Versuche mit Sicherheitssprengstoffen gegeniiber explosiblen Oasen. 
Die Flammenbldg. beim Sprengen m it Dynamiten I  u. Methaniten wird bei gleicliom 
Sprengstoffgewicht um so geringer, jo groBer die Anzahl der Ladungen ist. In  t)ber- 
einstimmung damit erfahrt die Detonationsgeschwindigkeit dieser Sprengstoffe einen 
erheblichen Riickgang, wenn dio Ladung in zwei Patronen goteilt zur Detonation 
gebracht wird. (Chim. e t Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 976—77. Juni 1933.) F. B e c k e r .

Fr. Becker und G. A. Hunold, Die Bestimmung ton Stabilisatoren in rauch- 
sćhwachen Pultem . Die yerschiedenen Verff. zur Best. der gebrauchlicheren Stabili
satoren in rauchschwachen Pulvern werden einer vergleichenden Priifung unterzogen. 
Die Methode von E l l in g t o n  u . G r e e n s m it h -B e a r d  (C. 1931. I .  364), nach der 
•ientralit u. Diphenylamin in CCI.,-Lsg. durch T itration m it Bromidbromat bestimmt 
werden, zeiehnot sich durch einfacho Ausfiihrbarkeit u. groBen Anwendungsbereich

XV. 2. 234
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aus. Die Bedingungen, unter weichen sie auch zur Best. von Akardit (asymm. Diphenyl- 
hamstoff), das in Dibromakardit iibergeht, angewandt werden kann, werden festgestellt. 
SchlieBlicli werden Vorschriften zur Trennung der Stabilisatoren voneinander an- 
gegeben u. durch Beispiele belegt. Der Geh. der Pulver an diesen Stoffęn kann danach 
innerhalb einer Fehlergrenze von 10% erm ittelt werden. (Z. ges. SchieB- u. Sprcng- 
stoffwes. 28. 233—37. 284—86. Sept. 1933. Berlin, Chem.-Techn. Reichsanstalt, Abt. 
f. Sprengst.) F. B e c k e r .

K are ł PeSek, Die Prufung von Sicherheitsziindschnur durch das Qalvanosk<yp. An- 
gaben iiber Ausarbeitung u. Vers.-Anordnung eines Verf., das die Prufung der Ziind- 
schnur nach ihrer Fertigstellung erlaubt. Es beruht auf der Messung eines elektr. 
Stroms, der m it einer Spannung bis zu 300 V durch die Ziindschnur geschickt wird, 
m it Hilfe eines empfindliehen Galyanometers. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 
933—38. Jun i 1933.) F. B e c k e r .

E. I. D u P o n t de N em ours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Jo łm M . Skil- 
ling, Penns Greve, N. J .,  und 01iver J .  Teeple j r . , Cragmere, Del., V. St. A., Nilro- 
cellulosepulver. E in SchieBwollpulyer, welches yorzugsweise aus Handfeuerwaffen, 
in  groborer Kórnung bzw. Form aber auch aus Geschiitzen verschossen werden kann, 
wird erhalten, wenn die SchieBwolle m it W., dem gegebenenfalls anorgan. Nitra to 
u. Carbonate, sowie Stabilisatoren u. Plastizierungsmittel, wie Blutkohle, Starkę, 
Paraffinol, Zentralite u. dgl., zugesetzt sein konnen, unter heftigem Riihren zu einem 
Brei angemacht wird. Dann werden unter weiterem Riihren in  W. nicht 1. Losungsmm. 
fiir Nitroeellulose, wie Amyl-, Butyl- oder Atliylessigester, die gegebenenfalls noch 
durch andere in  W. unl. Losungsmm. verd. sein konnen, zugesetzt. Ebenso konnen 
die genannten Stabilisatoren in dem Lósungsm. gel. sein. Darauf wird mit dem 
Riihren fortgefahren, bis die M. Neigung zeigt, sich in Korner zusammenzuballen, 
herrorgerufen durch den gelatinierenden EinfluB des Lósungsm. auf die Nitroeellulose. 
Darauf wird das uberschiissige W. abgelassen u. das W. aus der M. durch mehrmaliges 
Passieren eines Walzensystems, wrobei auch gleichzeitig weitere Gelatinierung statt- 
findet, abgepreBt. Danach enthiilt die noch relatiy weiche M. viel Lósungsm., welches 
durch Dest. abgetrieben wird. Darauf wird die M. in iiblicher Weise zerschnitten, 
gekórnt u. getrocknet. (A. P . 1 9 2 4  464 yom 10/2. 1932, ausg. 29/8. 1933.) Eben.

E . I . D u P o n t de N em ours & Co., Wilmington, Del., iibert. yon: Oliyer 
J .  Teeple j r .  und E lla  E . Teeple, Cragmere, Del., V. St. A., Nitroglycerin-Nitro- 
cellulosepuher. E in Nitroglycerin-Nitrocellulosepulyer wird dargestellt, indem ge- 
korntes Nitrocellulosepulyer stark  m it W. im Gewichtsyerhaltnis 1: 4 yerriihrt wird. 
Hierbei wird Nitroglycerin innerhalb eines langeren Zeitraums (1— 8 Stdn.) so langsam 
zugesetzt, daB es von den Pulverkomern yollstandig adsorbiert wird. Dann wird 
das Riihren noch einige Zeit fortgesetzt, bis jedes Nitrocellulosepulverkorn yollstandig 
yom Nitroglycerin durchdrungen ist. Z. B. enthalt die AuBenschicht eines solchen 
Kerns 31,13%. die Mittelschicht 31,36% u. das Innerste 26,43% Nitroglycerin. Die 
Menge des zugesetzten Nitroglycerins sehwankt zwischen 10 u. 40% des Endprod. 
(A. P . 1 9 2 4  465 yom 27/10. 1932, ausg. 29/8. 1933.) Ebex.

H ercu les Pow der Co., Wilmington, Del., iibert. von: H ubert H . Champney. 
Succasunna, N. J ., V. St. A., Sicherfieitssprengsloff. Ais Ersatz fiir S chw arzpulver 
werden Sprengmischungen vom Am m onium nitratdynamittypus empfohlen, die aus 
einem N E tN 0 3 von so geringer D. hergestellt sind, daB ein ccm desselben nur 0,j0 
bis 0,80 g wiegt. Dieses NH.,N03 wird so hergestellt, daB eine 80% wss. Lsg. des 
kiiuflichen NH4NO? von 140— 210 F  auf ca. 65° F  abgekiihlt wird. Die Mutterlauge 
wird dann abzentrifugiert u. die erhaltene Krystallmasse yermittelst eines Stromes 
wanner Luft, dessen Temp. allmśihlich yon 90° auf 150° F  steigt, getrocknet. — Z. B. 
besteht ein solcher Sprcngstoff aus 12°/0 Nitroglycerin, 70% N R ,Ń 03, 3% NaN03 u. 
15% Bagassemark. (A. P . 1 9 2 4  912 yom 5/10. 1929, ausg. 29/8. 1933.) E b e x .

XXI. Leder. Gerbstoffe.
A ug. C. O rthm ann , Wasserversorgung fiir  Oerbereien. Inhaltsgleich nn^dem  to1

C. 1933. I I .  2086 ref. Artikel des Vf. (Hide and Leather 86. Nr. 1. 18—20. 8 /7 .19o 
Milwaukee.) ManZi.

A. G uthrie  und M. A. Sastry , Einflu/3 verschiedener Zusdtze zu f j* /* * 1?
Anwendbarkeit zum Konsenieren von Haułen und Fellen. II . (I. vgl. C. 193o. 1- ->'■ -•)



1933. II. HXXI. L e d e r .  G e r b s t o f f e . 3523

Bei Wiederholung der Salzungsyerss. an Madrasfellen wahrend der heiBen Jahreszeit 
wurden ahnliclio Ergebnisse erzielt. Die Verwendung yon ZnCl2 ist zu yermeiden, da 
die damit behandelten Eelle beim Entkalken einen weiBen Schleier annehmen, der 
nach dem Gerben bramie Elecken hinterliiBt. Haute, die m it Gemischen yon Koehsalz 
u. NaHSO., oder N aH S03 gesalzen sind, gehen langsam yom sauren Zustand in einen 
alkal. iiber. Na2SiF,j zeigt keine konservierende Wrkg. mehr, wenn der pn-W ert durch 
Na2C03-Zusatz auf 8,0 gebracht wurde. — Mit Seesalz u. Preyentol I  konseryierte 
Haute blieben etwa 5 Monate lang einwandfrei. Wurden die H aute vor der Kon- 
seryierung gewaschen, so entwickelte sich die roto Erhitzung langsamer ais ohne 
yorangehende Wasehung. Sehr zufrieden stellten Haute, die m it schwaehen Preyentol- 
Isgg. gewaschen u. dann aussehlieBlich m it NaCl gesalzen wurden. (J. in t. Soc. Leather 
Trades Chemists 17. 500—03. Sept. 1933. Madras.) G i e r t h .

George N. Callivroussi, Die JBenulzung von Tragasol bei der Herstellung von 
hellem Chromleder. Beschreibung eines Cr-Gerbverf. fiir Biiffelhaute unter Mitverwen- 
dung yon Tamol u. Tragasol. (Hide and Leather 86. Nr. 10. 18. 9/9. 1933. London.) Se.

Robert Henry Marriott, Die Absorption ton Ol bei tegelabilisch gegerbten Ledcrn. 
Zahlreiche Unterss. zum ProzeB des Abolens yegetabil. Leder ergaben folgendes: Die 
einzelnen untersuchten Ole breiten sich auf fl. Oberflachen u. auf feuchten Ledcrn 
verschieden aus, auf Wasseroberflachen anders ais auf Oberflachen schwacher Gerb- 
briihen. Es besteht eine gewisse Parallele zwischen der Ausbreitung der Ole auf Gerb- 
bruhcoberfliichen u. der Absorption yon Ol durch feuchtes Leder. Dio yerschiedenen 
Ole erteilen dem dam it abgeólten Leder untersehiedliche Eigg. in bezug auf Earbe 
u. Narbenbriichigkeit. Die Ole werden yon feuchtem yegetabil. Leder m it yerschiedener 
Gesehwindigkeit absorbiert. Die Gesehwindigkeit ist abhangig vom venvendeten Ol, 
vom Wassergeh. des Lcders, yon der Gesehwindigkeit der Wasserabgabe u. vom pn 
des im Leder yorhandenen W. Die yerschiedenen Ole wirken auf die Abgabe des W. 
von der abgeólten Lederoberflaclie yerschieden ein. Die Viscositat der Oie ist oline 
wesentlichen EinfluB auf die Absorptionsgeschwindigkeit. Ebensowenig scheint die 
Grenzflachenspannung zwischen den Olen u. Gerbbriihen einen merkliehen EinfluB 
auf die Absorptionsgeschwindigkeit zu liaben. (J. int. Soc. Leather Trades Chemists 
17. 270—92. Mai 1933.) G i e r t h .

E. W. Merry, Die Absorption von Sauerstoff durch Gerbnaterialien. 3. Mitt. 
(2. ygl. C. 1933. I. 359.) Die Absorption von O durch Ivastanienextrakt ist von einer 
Reihe Faktoren abhangig; sie wachst m it steigendem pn u. bei Ggw. von Cu- u. Fe- 
Salzen, sie fallt bei Zusatz geringer Mengen Oxalsaure. Je  hóher die Extraktions- 
temp. yon Kastanienholz war, um so gróBer ist die O-Absorption. Gambirextrakt- 
Isgg. geben regellose Absorptionswerte, die wahrscheinlich m it der E xtraktqualitat 
zusammenhangen. Oxalsaurezusatz reduziert die Absorption betriichtlich. Mimosen- 
rindenbriihe absorbiert wreniger ais Ivastanienextrakt. Die Absorption wird durch 
Osalsauro herabgesetzt, durch SnCl2 oder Chinon gesteigert. Myrobalanenlsg. ab 
sorbiert nur gering, bei Oxalsiiurezusatz noch geringer. Die Absorption von Eichen- 
rindenextrakt wachst m it dem ph u. Zusatz yon Cu-Acetat oder Fe-Alaun u. fallt auf 
Zusatz von Oxalsaure. Quebraeho- u. Sumaehextrakte geben unregelmaBige Ab- 
sorptionen. Valoneabnihen yermindem die O-Aufnahme bei Ggw. von Oxalsiiure, er- 
hohen sie stark auf Zusatz von Cu-Acetat. (J. int. Soc. Leather Trades Chemists 16. 
489—504.) G i e r t h .

E. W. Merry, Die Absorption von Sauerstoff durch Gerbmaterialien. 4. Mitt. 
(3. ygl. vorst. Ref.) Bis zu einer Konz. yon etwa 190 Bk. ist die Absorptionsgeschwindig
keit der Gerbbriihen anniihernd der Konz. proportional. Bei hoheren Konzz. ist die 
Gerbbriihe fiir d a s  B A R C R O FT -D ifferentialm anom eter zu yiscos. Abnahmo des pn 
hat eine maBige Abnahme der Absorptionsgeschwindigkeit zur Folgę. Mischen yer
schiedener Gerbmaterialien w irkt sich ganz yerschieden auf die Absorption aus. 
Sehimmelbldg. beschleunigt die Absorptionsgeschwindigkeit u. fiihrt zu Dunkel- 
farbung der Briihe. E in Zusatz von H 20 2 zu yerschiedenen Gerbbriihen beschleunigt 
<jie Absorption. Haute, die m it einer oxydierten Briihe gegerbt sind, ergeben ein Leder, 
das nur_ wenig grauer is t ais n. gegerbtes. Das Leder ist von guter Qualitat; sein 
■Narben ist nicht briichig. (J .  in t. Soc. Leather Trades Chemists 16. 529—46.) G i e r t h .

A. Karsten, Die wichtigsten Instrumente zur pn-Messung in der Lederindustrie. 
Kurze Obersieht iiber die neuesten Apparatetypen zur pn-Messung im Laboratorium 
oder Betrieb. (Lederteehn. Rdsch. 25. 97—100. Sept. 1933. Berlin.) S e l i g s b e r g e r .
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V. Kubełka und V. NSmee, Neuer Apparał zur Bestimmung der Wasseraufnahme- 
fdhigkeit des Leders. Inhaltlich ident. m it der C. 1933. II . 2359 ref. Arbeit. (Collegium
1933. 311—16. Juni.) __________________  G ie r t h .

Paul Hertzsch, Deutschland, Trocknungsverfahren fu r  Felle. In  ein hermet. ab- 
geschlossenes, rotierendes FaB, in dom die zu trocknenden Felle sieh befindon, wird oin 
W armluftstrom eingefulirt. Die feuchte Abluft wird im gesehlossenen Kreislauf 
zunachst iiber eine Warmeyorr. gefiihrt u. dann dem FaB wieder zugeleitet, so daB die 
Luft kontinuierlich zu- u. abgefiihrt wird. ZweekmaBig erzeugt man einen Ubcrdruck, 
der die Trocknung der Felle stark  beschleunigt. Zum Lautern von Pelzfellen wird Sage- 
mehl ins FaB gebracht u. die Felle werden ausgebreitet. Gleichzoitig wird der Absauge- 
stutzen m it einem F ilter versehen. Nach einer weiteren Ausfiihrungsform wird an Stelle 
der leicht yerstopfbaren F ilter auBerhalb des Fasses ein Separator eingebaut, der die 
im Kreislauf bewegte feuchte Luft absondert u. frische angewiirmte Luft dem rotierenden 
FaB zufiihrt. (F. P. 683 576 vom 21/10. 1929, ausg. 13/6. 1930 u. F. P. 42 517 [Zus.- 
Pat.] vom 29/11. 1932, ausg. 4/8. 1933.) Seiz.

Chemische Fabrik Schwalbach A.-G., Bad Schwalbach, Verfahren zur Her- 
slellung iroclcener gerbferliger BlojSen lierischer Haute, dad. gek., daB man die ent- 
kalkten u. gebeizten HautbloBen m it einem Gemisch, das yorwiegend aus Estern der 
niederen einbas. Fettsauren sowie Methylalkohol u. aliphat. Ketonen besteht, ins
besondere m it solchcn Gemischen, welche ais Vorlauf bei der Holzdest. anfallen, be- 
handelt u. dann troeknet. — Z. B. wird eine geascherte, entkalkte u. schwach gebeizto 
Rinderflanke unter Verwendung eines Gemisches aus 70%  Methylacetat, 20% Methyl
alkohol u. 10% Aceton im Extraktor konserviert. Nach etwa 2-maligem Erneuern 
des Konseryierungsgemisches wird die Blofie herausgenommen, getrocknet u. kann 
in diesem Zustande dauernd aufbewahrt oder auch weiter der Gerbung unterzogen
werden. (D. R. P. 585 080 KI. 28a vom 3/3. 1932, ausg. 28/9. 1933.) Seiz.

Paul Kestenbaum und Israel Kestenbaum, London, Herslellung von Pelzen 
mis Rophduien. Die geweichten H aute werden zunachst gespalten u. dann in mit 
HCOOH angesauerten Alaunlsgg. steigender Konz. gegerbt, m it einer mit NH3 ver- 
setzten Mischung aus Tran u. Talg gefettet, getrocknet u. in iiblieher Weise ais Pelze 
zugeriehtet (E. P. 397800 vom 1/4. 1933, ausg. 21/9. 1933.) Seiz.'

XXII. Leim. Gelatine. K lebm ittel usw.
Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: Sherman W. Putnam und Noland 

Poffenberger, Midland, Michigan, V. St. A., Leivilconservierungsmittel. Man setzt 
dem Leim 0,1—5%  o-Oxydiphenyl zu. (A. P. 1925 819 vom 2/2. 1931, ausg. 5/9.
1933.) Seiz.

Perkins Glue Co., Delaware, iibert. von: Morton B. Cooper, Laudsdale, V. St. A., 
Caseinklebstoff. Derselbe besteht aus 14 Teilen Trockenblut, das durch Trocknen bei 
Atmospharendruck u. 100° erhalten wird, 62 Teilen Casein, 15,5 Teilen Ca(OH)2, 
5 Teilen N aF u. 3,5 Teilen Na3P 0 ,. (A. P. 1925 232 yom 21/2. 1930, ausg. 5/9.
1933.) Seiz.

S. A. La Cellophane, Franltreich, Klebeverfahren. Zum Aufkleben von Etiketten
u. dgl. auf regenerierte Cellulose (Cellophan) yerwendet man ein Gemisch aus einer 
Lsg. synthet. Harze, sowie eine Lsg. wl. Klebstoffe, wie Leim, Gelatine, Starkę u. dgl. 
Z. B. yerwendet m an folgende Mischung: 38 Teile einer Lsg. aus 30 Teilen Leim, 
68 Teilen W., 2 Teilen CH3-C 00H  werden erwarmt u. m it 13 Teilen einer filtrierten 
Lsg. aus: 175 Teilen Glyptalharz, 175 Teilen Athylacetat, 44 Teilen Na-Sulforicinat, 
yermischt unter gleichzeitiger Zus. von 20 Teilen Athylacetat. (F. P. 737055 yom 
13/5. 1932, ausg. 6/12. 1932. A. Prior. 28/7. 1931.) . . Seiz .

Laminating Patents Corporation, Seattle, iibert. von: Th. Williams Dike, 
New Westminster, Canada, Verkleben von Holz. Auf jede der zu yerleimenden Holz- 
flachen streut man zunachst Phenolkryslalle, die m it 10% W. angefeuehtet sind u. 
dann eiweiBhaltige IClebstoffe in trockener Form. Nach dem Aufeinanderlegen beider 
Flachen werden dieselben unter Druek u. Hitze in der HeiBplattenpresse yerleimt. 
An Stelle von Phenol kann Kresol, Didthylenglykól oder auch Harnstoff Verwendung 
finden. (A. P. 1923 922 vom 20/2. 1932, ausg. 22/8. 1933.) S eiz-
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