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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Mizuho Sato, Zur V crsinnlichung der Brownschen Bewegung. (Vgl. C. 1933. 

II, 1633.) Es wird ein App. beschrieben, in dem durch geeignete Anordnung einiger 
Elemente Schrotkugeln die BROWNsche Bewegung nachbUden. Es wird durch theoret. 
Berechnung gezeigt, daB die Translation u. Rotation der Schrotkórner den boi der 
BROWNschen Bewegung vorliegenden Verhaltnissen entspricht. (Sci. Rep. Tóhoku 
Imp. Univ. 22. 599—613. Aug. 1933. Mito, Kótógakkó, Physik. Insfc. [Orig.:

A. VOn Grosse, Bemerkungen zu der Veróffentlichung ton G. P. Baxler und 
G. M. AUer: Das Atomgewicht von Blei aus Kalangapeckblende. (Vgl. C. 1933. II. 1961.) 
Die Autoren hatten festgestellt, daB das Atomgewicht des aus den yeranderten gelben 
Teilen desMinerals hergestelltenPb otwas kleiner ist ais des Pb der Ursprungspechblende 
u. sehen darin einen Widerspruch zur Theorie. Vf. sieht in dieser Tatsache gerade eine 
Bestatigung der Theorie. Es wird im allgemeinen angenommen, daB das Pb aus der 
Pechblende weit schwerer herausgel. wird ais U, da es 1. in viel geringerer Menge vor- 
handen ist u. 2. unl. Uranate bildet; auch ist Pb weniger 1. in saurem u. alkal. 11,0 
alg U, das 11. komplexe Uranylsalze bildet. Es folgt daraus, daB das ausgelaugte U 
zum grofien Teil frei ist von U-Pb u., da es von jiingerem Alter ist, wird es gemaB der 
Aktinium-Urantheorie U-Pb erzeugen, das weniger Ac D enthalt. Das U-Pb muB 
daher ein geringeres Atomgewicht besitzen. Diese Betrachtungen haben nur Giiltig- 
lceit bei Abwesenheit von gewOhnlichem Pb. Dies ist nach den Unterss. von A st o n  
beim Katanga-Pb der Fali. Vf. zieht die SchluBfolgerung, daB die Ac-U-Theorie neue 
Móglichkeiten zur Best. des geolog. Alters bietet u. die Anderungen der U-Mineralien 
erkliirt. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3893. Sept. 1933.) H o p p e .

E. S. Gilfillan und M. Polanyi, Mikropyknomeler zur Bestimmung von Ver- 
schiebungen im Isotopenverhaltnis des Wassers. Vff. beschreiben die Konstruktion u. 
Verwendung eines Mikropyknometers 'fiir  W., das gestattet, 10~5 bis 10-2 mg zu 
wagen. Das Prinzip der Messung beruht in der Variierung u. Ablesung des hydrostat. 
Druckes, der uber dem W. herrscht, in dem das gefullte Pyknometer schwebt. Anderung 
des AuBendruckes bewirkt Anderung des Yol. u. damit des Auftriebes der Glaskugel, 
an der das Pyknometer hangt. (Z. physik. Chem. Abt. A. 166. 254—56. Sept. 
1933.) Ga e d e .

Thadśe Peczalski, Ursache und Wirkung der Auflosung von Salz im Metali. Beim 
Erhitzen eines Metalles in einem Salz beobachtet man im allgemeinen 2 Effekte: 
Diapersion des Metalles im Salz u. Zementation des Metalles durch das Salz. Zur Unters. 
dieser beiden Effekte erhitzte Vf. ein Cu-Stabchen in einem mit CaCl2 gefiillten Por- 
zellanrohr bei 700° 8 Stdn. lang. Das Salz wurde rot gefarbt, u. das Stabchen verlor 
0,03 seines Gewichtes. Eine Wrkg. des Salzes auf das Cu war nicht zu beobaehten. 
Wurde derselbe Vers. mit einem Cu-Stabchen gemacht, der mit einem Stahldraht 
umwickelt war, so ging nur Stahl, nicht Cu in Lsg.; das Cu-Stabchen behielt sein 
Gewioht, wurde aber stark zementiert. Seine D. nahm von 8,90 auf 8,484 ab (19,4°). 
Dasselbe Verh. wurde beim Erhitzen von Cu in KC1, KF u. BaCl, beobachtet. Es 
wird hieraus geschlossen, daB, um eine Zementation des Metalles durch das Salz zu 
bewirken, die Auflosung des Metalles verhindert werden muB. Diese Ansicht wurde 
wstatigt durch Erhitzung (700°) von 2 Cu-Stabchen im CaCl2-Bad bei Stromdurchgang: 
wach 1-std. Stromdurchgang war das ais Kathode verwendete Cu-Stabchen stark 
zementiert, das anod. Cu nur schwach. Vf. schlieBt hieraus, daB einer der Haupt- 
faktoren fiir die Auflosung des Salzes im Metali das Eindringen der positiven Ionen 
des Salzes im Metali ist, dieses Eindringen hangt vom Potentialfall an der Grenzflache 
ab. — DEBYE-Aufnahmen des zementierten Cu zeigten Rekrystallisation; ferner wurde 
®'n® ne«e Linie beobachtet. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 197. 227—29. 17/7.

deutsch].) R . K . Mu l l e r .
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N. P. Allen und T. Hewitt, Eeaktionsgleichgewicht zwischen Daruj)/ und geschmol- 
zenern Kupfer. Cu mit hoher elektr. Leitfahigkeit obcrflachlicli oxydiert, wird ge- 
schmolzen in einem App. der Gleichgewiehtsbestst. zwischen W.-Dampf u. geschmol- 
zenem Cu gestattet. Unterss. wurden durchgefiihrt im Temp.-Gebiet von 1090—1350° 
u. cincm W.-Dampfdruck von 90—350 mm Hg. Die Gleichung fiir das Gleichgewieht 
zwischen dem H 2-Gcli. des gesclimolzenen Cu u. der dampfkaltigen Atmosphare wird 
aufgestellt. Das Verh. des Systems stimmt mit den allgemeinen Massenwirkungsgesetzen 
iiberein. — Die Porositat in Ggw. von Dampf geschm. Cu-Blócke wird bestimmt durch 
den H 2-Geh., weniger durch den 0 2-Geh. Beim Sehmelzen sollte daher zwcckmiiBig 
mit den niedrigst-móglicken Tempp. gearbeitet u. die Ggw. von H2 oder Dampf ver- 
micdcn werden. (J. Inst. Metals 51 . 257—72. 273—75. Diskussion. 1933. Birmingham, 
Univ., u. Prescot, British Insulated Cables, Ltd.) H j. v . SCHWAB ZE.

A. Baroni, U ber die Lithiumlegierungen. II. Iłmtgenographische Analyse des 
Systems Lithium-Cadmium. (I. vgl. C. 1 9 3 3 . I. 1002.) Die therm. Analyse der Li-Cd- 
Legierungen ergibt eine Bestatigung der Angaben von G rtjbe, VOSSKUHLER u. VOGT 
(C. 1 9 3 3 . I. 559) iiber die Existenz der drei Verbb. LiCd, LiCd3 u. Li3Cd. Durch 
rontgenograph. Unters. wird festgestellt, daB LiCd monometr. Struktur vom CsCl-Typ 
besitzt; die Elementarzelle mit a =  3,32 A enthalt ein Mol., die Atomlagen sind: 
Cd (0, 0, 0), Li (Y2, Va» Va)> d 'c D. berechnet 5,336 (experimentell 5,123). Auch LiCd3 
ist wahrscheinlich rein monometr., die Elementarzelle mit a =  8,62 A enthalt 8 Moll.,
D. berechnet 7,136 (experimentell 6,925). Die Verb. Li3Cd laBt sich rontgenograph. 
nicht nachweisen. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 1 8 . 41—44. 1933. Mailand, 
Univ., Inst. f. allg. u. physikal. Chemie.) R. K. M u lle r.

Sten Stenbeck, Ronigenanalyse der Legierungen von Quecksilber mit Silber, Gold 
und Zinn. Unterss. nach der Pulvermethode (Fokussierungsprinzip) mit Cr Jf-Strahlung.
— Ag-Hg. Die Angaben von M u r p h y  (C. 1 9 3 2 . I. 1819) u. P r e st o n  (C. 1932. I. 
1819) werden bestatigt. Die von ihnen bei etwa 70 Gewichts-% Hg gefundenc Phase 
ist sicher vom Typus des y-Messing u. hat ein enges Homogenitatsgebiet um 74% Hg. 
Mit steigendem Hg-Geh. wachsen die Gitterdimensionen, das wurde auch an der bei 
60% Hg auftretenden Phase liexagonaler dichtester IĆugelpackung beobachtet. — 
Au-Hg. Im System treten mindestens 5 versehiedene intermediare Phasen bei gewóhn- 
licher Temp. auf. Von diesen treten die 3 Hg-reichsten (<S, e  u .  //) bei etwa 67, 72 bzw. 
80% homogen auf. Die Pulverphotogramme dieser Phasen sind sehr linienreich: ver- 
wiekelte Strukturen, dereń ąuadrat. Formen nicht ermittelt werden konnten. Einzel- 
krystalle lieI3en sich nicht isolieren. — Photogramme der y-Phase allein konnten nicht 
erhalten werden, sie enthalt wahrscheinlich etwa 50% Hg. Die /?-Phase ist eine hexa- 
gonal-dichteste Kugelpaekung. Sattigungsgrenzen bei 90° etwa 21,6 u. 27,7% Hg. — 
Das Homogenitatsgebiet der a-Phase (kub.-flachenzentriertes Au) reicht bis etwa 
16,7% Hg bei 90°. — Sn-Hg. Die Angaben yon V. S im s o n  (C. 19 2 4 . II. 580) werden 
der Hauptsache nach bestatigt. Nur eine intermediare Phase einfach hexagonaler 
Struktur mit 8%  Hg. Zwischen 6 u. 10% Hg tr itt  ihr Interferenzbild allein auf. Bei 
etwas hóherem Hg-Geh. erscheint ein neues, bisher ubersehenes Interferenzbild, das 
aber dem ersten ganz ahnlich ist. Es wird durch eine wenig „deformierte“ Struktur 
derselben Art gedeutet. Ob die beiden Gitter derselben Phase oder 2 yerschiedenen 
Phasen angehóren, kann noch nicht gcsagt werden. (Z. anorg. allg. Chem. 214. 16 
bis 26. 2/9. 1933. Stockholm, Inst. f. allg. u. anorgan. Chemie d. Univ.) S kal.

A. Mc Laren White, b a s  System  Ferrosidfat-Mangcmosulfat-Wasser bei 0 und 
25°. Es wurde die Losliclikeit von MnS04 in wss. Lsgg. von FeSOj iiber das ganze 
Konz.-Gebiet bei 0 u. bei 25° untersucht. Bei 0° wurde ais fl. Phase im Gleichgewieht 
mit der Lsg. nur eine Heptahydrat-feste-Lsg. festgestellt. Nach den Verss. der Vff. 
geht die Lóslichkeit bis 13,9% FeSO., u. 32,0°/o MnSO.j. Bei 25° existieren zwei Reihen 
von festen Lsgg.: Hepta- u. Pentahydrat; die Grenzzuss. werden auch fiir diese festen 
Lsgg. angegeben. (J. Amer. cheni. Soc. 55. 3182—85. Aug. 1933. Chapel Hill, North 
Carolina Univ.) J uza .

I. Kritschewsky und E. Goldmann, Die Gleichgemchle in gesattigten Losungen 
von H^O-KNO^-KCl-K^SOi bei 25°. Fiir eine zweckmaCige Reinigung des von
KC1 u. K2S04, welche gewóhnlich ais Verunreinigungen bei der Gewinnung von Salpeter 
aus Pottasche auftreten, ist die Kenntnis der Gleichgewiehte in gesatt. Lsgg. des Vier- 
komponentensystems H30-K N 03-KC1, K2S04 bei der Temp. der lGsT0 3-Krystallisation 
Yoraussetzung. Vff. berichten deshalb iiber Messungen iiber die gemeinsame Losucn- 
keit der 3 Sake in W. Die fl. Phase enthalt auf 100 g W .: 23,84 g KN03, 35,l3 g KO ,
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0,70 g K2S04; der damit im Gleichgowioht stehende Bodenkórper besteht aus KN03 +  
KC1; 29,77 g KNOs, 12,57 g KC1, 2,66 g K2S04, Bodenkórper KN03 +  H„S04; 12,48 g 
KN03, 35,82 g KC1, 1,45 g K2SO„ Bodenkórper KOI +  K2S04; 21,63 g K N 03, 31,22 g 
KC1, 1,38 g K2SO.,, Bodenkórper KN03 +  KCł +  K2SOd. (Z. anorg. allg. Chora. 214 . 
307—08. 7/10. 1933. Moskau, Wissenschaftl. Forseh.-Inst. ftir Stiekstoff, Salz- 
abteil.) E . H o f f m a n n .

L. Ssabinina, Elektrochemie ćiłherischer Losungen. XI, Viscosilat des Systems 
Schwefdsaure-DiiUhylather. (X. vgl. R o s e n t r e t e r , C. 1 9 3 3 . II. 1312.) Die Viseositat 
des Systems wurde bei 0, 10, 20 u. 30° untersueht. Es zeigte sich, daB die Gemisehc 
der H2S04 mit A. beziiglich der Viscositat sicb analog den Gemischen der Schwefel- 
saure mit W. verhalten. Die Viscositiitsmaxima sind jedoch nicht so deutlieb ausgepragt, 
daB man auf bestiinmte Verbb. im System sehlieBen kann. Aus der Kurve des Temp.- 
Koeff. in Abhiingigkeit von der Zus. kann jedoch auf dio Existenz einer Verb. dor Zus. 
H2S(V(C2H5)20  geschlossen werden. Fur die Existenz einer zweiten Verb. mit 2 Moll. 
A. lieBen sich keine merklichen Anzeichen finden. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obsehtschei Chimii] 3. (65.) 87—90. 
1933. Tomsk, Sibir. Physikal.-techn. Inst. Lab. f. physikal. Chemie.) K l e v e r .

W. F. Seyer imd E. G. King, Systeme, beslehend aus Schwefeldioxyd undWasser- 
sloffderivaten des Benzols. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 2705.) Vff. untersucnen das Verh. von,fl. 
S02 gegeniiber Bzl., Di-, Tetra- u. Hexahydrobenzol. Bzl. ist mit fl. S02 in allen Ver- 
haltnissen mischbar, eine Verb.-Bldg. kann auch bei langerem Erliitzen im geschlossenen 
Rohr auf 100° nicht festgestellt werden. Cyclohexan ist untcr 14° mit S02 nur teilweisc 
mischbar. Es war nun das Verh. der beiden Verbb. mit niedrigerem Siittigungsgrad 
Ton Interesse. Cyclohexen bildet bei Anwesenheit von 0 2 ais Katalysator eine hetero- 
polymere Verb. von der annahernden Formel (CsH 10SO2)x. Fur diese Verb. wird eino 
Kettenstruktur, in der die einzelnon Gruppen durch S02-Gruppen verbunden sind, 
angenommen. Die F.-Kurve yon C0Hlo u. S02 zeigt nur ein Eutektikum bei —110“ 
u. 89 Mol.-°/o C6H10. Cyclohexadien bildet auch bei Abwesenheit von 0 2 die Verb. 
(C8H8S02)y. Die Einw. von S02 auf die Bzl.-Deriw. scheint yon iihnlicher Art zu 
sein wie die Einw. von 0 3. Die Verss. deuten auf eine Ringstruktur des S02, ein Er- 
gebnis, das, wie die Vff. zeigen, auch aus der GróBe des Parachors zu erwarten ist. 
Eine direlcte Beziehung zwischen den physikal. Konstanten der verschiedenen KW- 
stoffe u. ihrem Verh. gegenuber S02 besteht nicht. (J. Amer. chem. Soc. 55 . 3140—19. 
Aug. 1933. Vancouver, British Columbia Departm. of Chem., Univ.) J u z a .

R. B. Purdum und R. N. Pease, Oleichgewicht in den Systemen Cyclohezan- 
Benzol-Wasserstoff. Vff. untersuchten die Rk. C6H8 (g) +  3 H2 C6Hi2 (g) zwischen 
250 u. 275°, indem sie C6H6—H2—C6H 12-Gemische bekannter Zus. langsam (iber einen 
Cu-Katalysator leiten u. sodann bestimmen, ob H2 verbraucht oder entwickelt worden 
ist. Aus den Verss. ist zu entnehm en, daB die von P a r k s  u .  H u f f m a n n  mit dem 
NERNSTschen Warmetheorem berechnete Gleichung ftir die freie Energie im letzten  
Glied in folgender Weise modifiziert werden muB: AF° =  —43 800 +  18,2 T  \n T  —
0,008 T 2 — 31,0 T. (J . Amer. chem . Soc. 5 5 . 3109—11. Aug. 1933. Elkins, West 
Virginia, Departm. of Chem., Davis and Elkins College; Princeton, New Jersey, 
Univ.) J u z a .

N. F. Moerman, Das Schmelzdiagramm des Systems Phenol-Benzoesdure. F. der 
Benzocsaure 121,4°, des Phenols 40,2°, des Eutektikums 31,5° bei etwa 12,5 Mol.-U/0 
Benzoesaure. Die Verhaltnisse werden thermodynam. streng entwickelt. Da log Molen- 
bruch eine ganz lineare Funktion von 1 /T  ist, sind die Endformeln einfach. Ais Schmelz- 
warme pro Mol. Benzoesaure ergibt sich — 5,57 kcal; fur 1 Mol. Phenol — 2,93 kcal 
(calorimetr. ergaben sich kleinere negative Werte). Die Mischungswiirme der beiden 
PU. ist Nuli, ihre Dipolmomente mussen ungefahr gleich sein (fiir Benzoesaure 
ca. 1,7 • 10-18). Die sonst nur fiir sehr yerd. Lsgg. geltenden Gesetze gelten hier auch 
fiir hohe Konzz. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 52. ([4] 14.) 601—06. 15/7. 1933. 
Amsterdam, Univ., Lab. f. allgem. u. anorg. Chem.) W. A. R o t h .

M. Prettre, Der Einflup des aktiven Stiekstoff es auf Oxydationsreaktionen. (Vgl.
C. 1929. II. 973.) Die bei 655° mit einer gewissen Induktionsperiode eintretende 
Explosion yon trockenen CO-Luftgemischen erfolgt schon bei niedrigeren Tempp. 
spontan, wenn statt n. N2 solcher yerwendet wird, der unmittelbar zuvor durch konden- 
sierten Funken aktiviert wurde. Je geringer die Zeit zwischen der Aktiyierung u. 
der Erhitzung ist, desto niedriger liegt die Explosionstemp. Bei Ersatz des N2 durch 
n. oder elektr. behandeltes Ar wird stets Explosion bei 650“ festgestellt. Akt. N bewirkt

235*
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die Herabsetzung der Explosionstemp. auch noch in nicht leuchtendom Zustand. 
Bei Einleiten von C0 -0 2-Gemi3ch iii die leuchtende Zone wird schon ohne Erhitzen 
Esplosion beobachtet. (C. Ii. hebd. Sćances Acad. Sci. 1 9 7 . 328—30. 24/7.1933.) R. K.M.

John A. Leermakers, Die thermische Zersetzung von Methylazid. Eine liomogtnt 
unimolekulare Rcaktion. (Vgl. C. 1 9 3 3 . II. 1470.) Es wurde im AnschluB an die UntersB. 
iiber die Zers. des Athylazids die des Methylazids bei 200—240° u. Anfangsdrucken 
von 46,(3 bis 0,078 cm Hg untersucht. Der Druck nach Beendigung der Rk. isfc l,G6-mal 
so groB wie der Anfangsdruck, dieses Verhaltnis ist von Temp. u. Anfangsdruck un- 
abhangig. Die Rk.-Prodd. wurden fraktioniert ausgefroren; es wurde naehgewiesen: 

\ (CH2)pN4, NH3, C2H6, N2i CjHj u. etwas NH4N3. Der Rk.-Verlauf diirfte sich mit dem 
fur die Zers. des Athylazids angenommenen decken, er wird durck die Gleichung 
k — 3,02-101D-e43500-R/2' wiedergegeben. Bei Anfangsdrucken unter 10 cm fallt jedoch 
die Gesckwindigkeitskonstanto mit fallendem Anfangsdruck. Die beste t)berein- 
stimmung von experimentellem Resultat u. Theorie erhalt Vf., wenn sie der 
Borechnung einen Mol.-Durchmessor von 5 • 10~3 cm u. 13 klass. Osoillatoren zugruudo 
legen. (J. Amer. chem. Soo. 55- 3098—3105. Aug. 1933. Cambridge, Massachusetts, 
Chem. Lab., Harvard Univ.) J uza .

Lothar Birckenbach und Josef Goubeau, Ober die Reaktion von MetaUsalztn 
mit Jod und Brom in Oegetiwart von Benzol. {XXII. Mitt. zur Kenntnis der Pseudo- 
halogene.) (XXI. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 2639.) Durch Umsetzung von AgCIO., mit J2 in 
organ. Fli. laflt sieh in glatter Rk. mit guter Ausbeute eine Substitution von H durch 
J  erreichen (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 977). Vff. untersuchen nun, inwieweit andere Metaligaize 
zu dieser Rk. befahigt sind. Ais Rk.-FI. dient Bzl. Folgende Anionen werden unter- 
sucht: CIO/, N O /, K O /, H PO /, CH3C 00', Cl', SO /', P O /". Mit Ag-, Hg(II)-, Au(I)- 
u. in geringem Ausmafl auch mit Cu{I)- u. Cu(II)-Salzen laCt sich die Bldg. von Jod- 
benzo], Metalljodid u. Saure erreichen; bei Zn-, Cd-, T1(I)- u. Pb-Salzen tritt diese 
Rk. nicht ein. Zusatz von A1C13 oder Ersatz von J 2 durch Br2 vergroBert die Rk.- 
Geschwindigkeit bei der erstgenannten Gruppe von Salzen, erzwingt die Rk. aber bei 
der zweiten Gruppe von Salzen nicht. Vff. glauben, daC entscheidend fur den Eintritt 
der Rk. Vorliegen unpolarer Bindung zwischen Metali u. Saurerest ist. Wie sich aus 
Leitfahigkeitsdaten u. RAMAN-Spektren ersehen liiBt, zeigen die wirksamen Salze 
Abweichungen vom Verh. polarer Salze. — Die Rk. verlauft in 2 Stufen:

I. Me-an +  Hlg2 ^  MeHlg +  Hlg-an II. C6H6 +  Hlg-an =  CcHęHlg -f H-an. 
Die Bldg. des Mischhalogens (Vorgang I) fuhrt zu einem Gleichgewicht, das meist 
stark nach links yerschoben sein diirfte. Dio Substitution des Bzl. (Vorgang II) ist 
durch A1CJ3 katalysierbar. Yff. sichern noch, daB nicht eine direkte Substitution des 
Bzl. durch J 2 oder Br, stattgefunden hat: Verss. durch Zusatz ron Na2C03 oder CaO 
zu Bzl.-J2- bzw. Br2-Mischungen die Rk. durch Bindung der entstehenden Saure zu 
ermoglichen, haben ein negatiyes Ergebnis; weiter zeigt die groBe Verschiedenheit 
der gemessenen Rk.-Geschwindigkeiten an, daB die Rk. von der Aktivitat des Misch
halogens abhangt; bei direkter Jodierung miiBte die Rk.-Geschwindigkeit weitgehend 
von der Art des Anions unabhangig sein. — Meist entsteht bei der Rk. Jod- bzw. Brom- 
benzol ais Hauptprod. Vff. hatten daneben Substitution auch durch das Pseudohalogeu 
orwartet. Nur bei der Umsetzung von AgN03 mit J 2 oder Br2 bildet sich in geringer 
Menge Nitrobenzol, was aber auf die substituierendo Wrkg. der entstehenden Hi\Oa 
zuriickzufuhren sein diirfte, u. bei der Rk. mit Ag-Acetat u. Br2 etwas Phenylacetat.
— Besondere IJnterschiede im Verh. der Salze ein- u. mehrbas. Sauren treten nicht 
auf. Vff. sind der Ansicht, dafl sich die einbas. Sauren von den zwei- u. mehrbas. Sauren 
nur dadurch unterscheiden, daB im ersten Ealle ein Atom, bei den letzteren zwei u. 
mehr Atome vorlianden sind, die von einem Elektronenseptett umgeben sind. Der 
Untersehied liegt also nur darin, daB bei den einwertigen Gruppen die Rk. nur einrnal, 
bei den mehrwertigen Gruppen die Rk. mehrmals an der gleichen Gruppe vorgenommen 
werden kann. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1280—87. 13/9. 1933. Clausthal, Berg- 
akademie, Chem. Inst.) L o b en z .

Łothar Birckenbach und Hans Kolb, Ober Beaktionen und die Taulomerie von 
Cyanatcn. (XXIII. Mitt. zur Kenntnis der Pscudohalogene.) (XXII. vgl. vorst. Ref.) 
Aus AgNCÓ, J 2, Cyelohesen u. CH3OH entsteht [2 -Jodcydokexyl]-carbaminsaurc- 
methylester {I) (C. 1 9 3 2 . II. 162. 2639). Vff. yersuchen nun, den Ester I durch Elektro- 
lyse einer methylalkoh. KOCN-Lsg. bei Ggw. von Cyclohexen u. J 2 im Anodenraum 
zu erhalten. Dies gelingt nicht. Yielmehr bildet sich [2 -Jodcyclohexyl]-allophansdure- 
melhylester (II). Der Ester II laBt sich aber nicht aus AgNCO, J 2, Cyelohesen u. CH3OH



1933. II. A. A i .l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  C h e m ie . 3529

erlialten. Wird das AgNCO aber durch KOCN ersetzt, dann bildet sich, wenn auch 
in geringer Menge, der Ester II. Damit taucht das Problem der Tautomerie der Cyanate 
auf. Vff. untersuchen daher die Rk. mit Blei- u. mit Queeksilbercyanat. Ersteres 
liefert Btets nur den Ester I. Quecksilbercyanat laBt sich durch Umsetzen von Hg- 
Salzen mit KOCN oder AgNCO darstellen. Bei der Umsetzung mit KOCN entstehen 
Doppelsalze des Hg-Cyanats mit KC1, K N 03 oder K-Acetat. In methylalkoh. Lsg. 
)iŁBt sich aus HgCl2 u. AgNCO Hg-Cyanat erhalten, aus dem sich das Hg-Cyanat-K-Acetat 
Doppelsalz herstellen laBt. Diese verschiedenen Doppelsalze u. das Hg-Cyanat werden 
nun auf J ,  bei Ggw. von Cyclohesen u. CH3OH einwirken gelassen. Die Rk. yerlauft 
in allen Fallen rasch unter Entw. von Cyansaure u. Bldg. von 2-Jodmethylcyclohexanol 
ais Nebenprod. Trotz der Ahnliehkeit des Rk.-Verlaufes sind die festen Rk.-Prodd. 
verschicden: Die aus AgNCO dargestellten Cyanato liefern in geringer Menge den 
Ester I, die aus KOCN dargestellten Cyanate liefern hauptsachlich den Ester II, da- 
neben in geringer Menge (etwa 20 : 1) auch den Ester I. Es existieren also zwei bc- 
stóndige isomere Hg(II)-Cyanate, die durch die Synthese der Ester II u. I charakterisiert 
sind; den aus KOCN gewonnenen Prodd. kommt die Oxynitrilform N =C—O— zu 
(O-Cyanate), den aus AgNCO gewonnenen die Ketoimidform —N = C = 0  (N-Cyanato). 
Das RAMAN-Spektrum der beiden Hg(II)-Cyanate ist rerschieden, woriiber ausfuhrlich 
in einer spateren Mitt. berichtet werden soli.

V e r s u c h e .  [2Jodcyclohexyl]-allophansduremethylester (Ester II), C9H 150 3N2J.
— a) Durch Elektrolyse. Elektrolyt: gesatt. methylalkoh. KOCN-Lsg. 12 V. 1 Amp. 
—15°. Dauer 8,5 Stdn. Im Anodenraum 10 ccm Cyclohexen, 15 g J 2, 10 g KOCN. 
Diaphragma: Tonzelle. Ausbeute 30%' E. 160,5°. — b) Aus HgOCN-K-Acetal. 50 g 
dieses Salzes werden in 250 ccm CH3OH u. 50 ccm Cyclohexen bei —50° allmahlich 
mit 75,5 g J j versetzt. Ausbeute 35%. E. 160°. — c) Aus [2-Jodcyclohexyl]-liarnsloff 
mit C2H5MgBr u. danach Chlorkohlensiiuremethylester. F. 160,5°. Mischschmelzpunkt 
mit dem naeh a oder b hergestellten Ester: keine Depression. — [2-JodcyclohexyV\- 
allophansduredłhylester, C10H 17O3N2J. LaBt sich aus [2-Jodcyclohexyl]-harnstoff mit 
C2HsMgBr u. Chlorkohlensaureathylester oder aus HgOCN-Doppelsalzen mit J 2, Cyclo- 
hexen u. A. (langsamer u. schwerer ais mit CH3OH) darstellen. F. 171°. — [2-Jod- 
cycbhexyl]-carbaminsauremethylester (Ester I) aus HgNCO. Aus 3 g HgNCO-K-Acetat 
mit 4 g J 2, 5 ccm Cyclohexen u. 20 ccm CH3OH bei —15° werden 0,1 g des 
Esters I  vom F. 134° erhalten. — Aus [2-Jodcyclohexyl\-allophansduremethylester 
werden beim Kochen mit konz. HC1 2-Amino-[cyclohexano-4,5-oxazolin] (Pikrat
E. 202,5°) u. [2-Oxycyclohexyl]-amin (F. 62—66°) erhalten. — [2-Oxycyclohe,xyl]-allo- 
•phansduremelhylester, C8H 10O4Nj, entsteht aus dem Ester II beim Kochen mit W. bis 
zur Yollstandigen Lsg. F. 173,5°. Jódhydrat: C9H 1T0 4N2J. F. 183,5° (unter Zers.). 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1571—77. 11/10. 1933. Clausthal, Bergakademie, Chem. 
Inst.) L o r e n z .

D. M. Newitt und P. Szegó, Die langsame Oxydałion aromatischer Kohlenwasser- 
stoffe bei hohcn Drucken. (Vgl. C. 1 9 3 3 . II. 495.) Vff. konnten friiher die nacli der 
Hydroxyltheorie der Verbrennung zu erwartcnden Hydroxylverbb. bei aliphat. KW- 
atoffen nachweisen (vgl. C. 1 9 3 3 . I. 3732). Bei Bzl. erfolgt die Oxydation ebenfalls 
nach dem Schema der Hydroxyltheorie. Die Oxydation von Toluol in fl. oder gas- 
fórmiger Phase gibt bei gewóhnlichem Druck: Benzaldehyd, Benzoesaure u. Anthra- 
chinon; der Bzl.-Kern scheint dabei nicht hydrolysiert zu werden, die Bldg. von Benzyl- 
alkohol wird nicht beobaehtet. Vff. untersuchen nun die Oxydation von Toluol durch 
Luft bei 210° u. 50 at. Die Rk. geht langsam vor sich; 60% des oxydierten Toluols 
werden ais Hydroxylverbb. aufgefunden: hauptsachlich Benzylalkohol neben wenig 
Benzaldehyd, 2,4-Dioxytoluol u. Benzoesaure. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 
52. 645. 4/8. 1933. South Kensington, Imperial College of Science and Technology. 
High Pressure Gas Research Labor.) L o r e n z .

Robert N. Pease und John M. Morton, Kinetik der Dissozialwn von typischen 
Kohlenwasserstoffddmpfen. Es wurde die Dissoziation von 9 KW-stoffdampfen teils 
stat., teils mit der Strómungsmethode untersucht. Die Reihenfolge der Stabilitat 
der untersuchten Verbb. ist: o-Xylol, Toluol, Bzl., m-Xylol, Athylbenzol, Cyclohexan, 
Penlen-2, Ałhylcyclohexan u. n-Heptan. In dieser Reihe steigt die Unbestandigkeit 
stark beim tlbergang zum Athylbenzol u. zum Cyclohexan. Ais MaB fiir die Be- 
standigkeit wurden die ccm Gas gewahlt, die pro Sek. u. 100 ccm KW-stoffdampf 
bei 530 bzw. 630° entwickelt worden waren. Ausfuhrlich wurde die Dissoziation von 
n-Heptan, Athylbenzol, Penten-2 u. Cyclohexan bei Tempp. zwischen 530 u. 580°
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untersucht. Die Dissoziationsrkk. sind pseudounimolekulare, homogene Gasrkk. Bei 
der Zers. des Cyclohexans werden primar niedere Paraffine u. die entsprechenden 
Monoolefine gebildet. Ein Vergleich mit Literaturwerten zeigt, daB die Aktmerungs- 
energie fur die Paraffin-KW-stoffe bei den hoheren Homologen geringer ist. Da jedocli 
die zweitc Konstantę der Geschwindigkeitsgleichung mit steigender C-Zahl auch fallt, 
ergibt sieh, daB die hoheren Homologen bei niedrigen Tempp. etwas rascher disso- 
ziieren. Die Zers. des Athylbzl. ftihrt iiber Styrol zu H2, CH4, C2HS u. zu mit ateigonden 
Tempp. steigenden Mengen ungesiitt. Verbb. Es besteht eine ausgesprochene Ver- 
wandtschaft dieser Zers.-Rk. mit der des C2H0; es diirften die Seitenketten-des Bzl.- 
Ringes beinahe die gleichen Eigg. aufweisen wie der KW-stoff mit der gleichen C-Zahl. 
Bei der Zers. des Penten-2 erfolgt primar wahrscheinlich keine Polymerisations-, 
sondern eine Dissoziationsrk. Bei der Zers. des Cyelohexans tritt eine scheinbaro 
Induktionsperiode auf; der Cyclohexanring ist wesentlich weniger stabil ais der BzI.- 
R in g je r wird wahrscheinlich unter Bldg. eines kleineren Cycloparaffinringes zerstórt. 
Bzl. tr itt  bei der Rk. in gróCeren Mengen nicht auf. Die Cycloparaffine haben mit den 
entsprechenden Monoolefinen mehr gemeinsam ais mit den Bzl.-Verbb. (J. Amer. 
chem. Soe. 5 5 . 3190—3200, Aug. 1933. Princeton, New Jersey, Frick, Chem. Lab., 
Univ.) Ju z a .

S. Kilpi, Einwirkung ton Chlorwassersloff auf Propylalkohol. Zur Beziehung 
zwischen der lieaktionsgcschwiiidigkeit und der elektrostalischen Aktwitat. Die an A. 
(vgl. C. 19 2 9 . II. 2007) ausgefiihrten Unterss. werden auf den Propylalkohol aus- 
gedehnt. Es wird die Geschwindigkeit der Einw. von HC1 auf Propylalkohol in ver- 
schiedencn W.-Alkoholgemischen gemessen u. die der Hydrolyse von Propylchlorid, 
um die Wrkg. des Losungsm. auf die Rk.-Geschwindigkeit festzustellen. Die Geschwin- 
digkeitsmessungen sind tabellar. wiedergegeben. Die theoret. Berechnung der Geschwin- 
digkeitskoeff. ist durehgefiihrt. Es verandert sich die Geschwindigkeit der Einw. von 
HC1 auf Propylalkohol mit der HCl-Konz. entsprechend derselben Gleichung, wie 
nach der Theorie von D e b y e - H u c k e l  sich die Aktivitat der HC1 mit der Elektrolyt- 
konz. verandert. Die nach der Theorie mit Hilfc der Geschwindigkeitsmessungen 
berechneten Werte der Ionendurchmesser sind von der zu erwartenden GróCenordnung. 
Sie sind nicht konstant,sondern von der Zus.des Losungsm. abhangig. Mit zunehmendem 
Alkoholgeh. der Mischung nimmt die Geschwindigkeit der Einw. von HC1 auf Propyl
alkohol stark zu. Die nach dem Ausdruck von B orn  bereclmete elektrostat. Aktivitat 
der HG1 nimmt dabei auch zu. Diese Zunahme ist von derselben GróBenordnung wie 
die Zunahme der Rk.-Geschwindigkeit, wenn diese auf die stóchiometr. Propylalkohol- 
konz. bezogen wird. Ein Vergleich ergibt, daB die Geschwindigkeit der Einw. von 
HC1 auf A. ca. 1,5-mal so groB ist wie die Geschwindigkeit der Einw. auf Propylalkohol. 
Die Geschwindigkeit der Hydrolyse von Propylchlorid ist von der Elektrolytkonz. 
unabhangig, was m it der Komplesbildungstheorie von BróNSTED in Ubereinstimmung 
is t ,  weil an der Rk. nur neutrale Molekule teilnehmen. Wird die Hydrolysegeschwin- 
digkeit auf die stóchiometr. W.-Konz. bezogen, ist sie in den mehr Alkohol enthaltenden 
W.-Alkoholgemischen ungefahr konstant, unabhangig von der Zus. des Gemisches. 
Da die elektrostat. Aktivitat eines neutralen Molekuls von der DE. unabhangig ist, 
stimmt auch in diesem Fali die Rk.-Geschwindigkeit mit der elektrostat. Aktivitat der 
reagierenden Verb. iiberein. Das Verhaltnis der Hydrolysegeschwindigkeitskoeff. von 
Propyl- u. Athylchlorid zueinander ist ungefahr 2,3—3. Der Temp.-Koeff. der Ge
schwindigkeit bei der Einw. von HC1 auf Propylalkohol ist innerhalb der Fehlergrenze 
von der Zus. des W.-Alkoholgemisches unabhangig u. gleich dem Koeff. bei der Einw. 
von HC1 auf A. Es wird ein den Unters.-Ergebnissen gerecht werdender Rk.-Mecha- 
nismus angegeben: H ‘ +  Cl' +  C3H7OH C3H7OH2' +  Cl' ^  C3H,0H 2C1 C3H;C1 
+  H 20. (Z. physik. Chem. Abt. A. 1 6 6 . 285—304. Sept. 1933. Helsingfors, Finnland, 
Chem. Lab. d. Univ.) G aed e .

Nannie V. Thornton, Anton B. Burg und H. I. Schlesinger, DasVerhallen 
von Dichlordifluormethan und von Chlorłrifluormełhan bei der elekłrischen Entłaamg. 
CC12F2 greift bei gewóhnlicher Temp. nicht, bei erhóhter Temp. n u r langsam unter 
Lsg. der C-Cl-Bindung, also unter Bldg. von Metallchloriden, Metalle an. unter 
der Einw. einer elektr. Entladung wird es unter Bldg. fliichtige Verbb. zers. -Hs 
werden gebildet: Cl, CC1F3, geringe Mengen CF4 u. C2C12F., u. andere weniger fliichtige 
Substanzen, dereń Zus. noch nicht feststeht. Wahrscheinlich vird bei der Kk. auc 
C„F,j gebildet. — CC1F3 zers. sich unter den gleichen B cdingungen unter Bldg. von 
CF4, Cl2 u . CC12F2. Weniger leicht fliichtige Stoffe entstehen hier nur m  genngen
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Mengen. Es wurden ferner die Dampfdrucke von CC1F3 u. C2CLF., exakt gemessen. 
(J. Amer. chem. Soo. 55. 3177—82. Aug. 1933. Chicago, Illinois, Chem. Lab., Univ.) J u za

H. Freundlich und G. Salomon, Ober die Kinetik der Umwandlung von Halogen- 
alkylaminen in heterocyclische Verbindungen. V. Der Einflup der Phenylgruppe auf 
Ringsclilufi und Sprengung. (IV. vgl. C. 1926. II. 1362.) Es wurde der RingschluB (I) 
des fi-Phenyl-p-chlorathylamins (PhCl) zu Styrolimin in homogener, alkal. Lsg., sowie 
die Gegenrk. (II) in HCl-Lsg. bei versehiedenen Tempp. lunet, untersucht. I  verlauft 
monomolekular (!cr =  0,018; t — 0Ó). Die Temp.-Abhangigkeit, die der A r r h e n iu s - 
sohen Formel gehorcht, ist groB, wio stets bei derartigen Ringschliissen, u. wie meist 
bei den wirklich monomolekularen Rkk. (T em p.-K oeff. 3,7 fiir 10° [zwischen 0 u. 11°]). 
A der ARRHENlUSschen Gleichung entspricht einer Aktivierungsenergie von 20 kcal. 
Der RingschluB wird durch die Einfuhrung der Phenylgruppe stark beschleunigt; das 
phenylsubstituierte Chloriithylamin reagiert ca. 1000-mal schneller ais Chlorathylamin. 
Die Umwandlung des Styroliminchlorhydrats in PhCl verlauft bimolekular (kjc =  
0,080; t =  25°). Der Temp.-Koeff. ist 1,8 fur 10° (25 u. 35°), entsprechend einer 
Aktmerungswarme von 10—11 Cal. — PhBr-Bromhydrat wandelt sieli schon in 
neutraler Lsg. rasch um, in einigen Minuten ist bereits alles Br ionisiert, was dadureh 
verstandlich wird, daB Br-Deriw. 70 mai schneller Halogen abspalten, ais die Chlor- 
deriw., woraus sich eine mittlere Lebensdauer von 4 Sek. fiir PhBr berechnet. Ferner 
sind phenylsubstituierte Halogenalkylamine merklich sćhwachere Basen ais die Halogen- 
alkylamine; fiir PhBr wurde 6-10~8 berechnet. PhBr nimmt insofern eine Ausnahme- 
stellung ein, ais es eine sehr kleine mittlere Lebensdauer bei einer kleinen Basenstarke 
hat. Beim PhCl ist letztere ebenso klein, die Lebensdauer aber erheblich gróBer. 6-Brom- 
butylamin hat auch eine sehr geringe Lebensdauer, aber eine viel groBere Basenstarke. 
Die Unbestandigkeit des PhBr-Bromhydrats beruht darauf, daB es ais Sal z einer 
schwachen Base merklich hydrolysiert ist (etwa 0,8°/o)> u. daB sich die liierdurch ge- 
bildete, freie Base rasch umwandelt. In  Einklang mit der geringen Basenstarke ist 
auch das PhCl-Chlorhydrat nur wenig bestandig, bei 60° ist die Lebensdauer von PhCl 
kleiner ais 1 Sek., trotzdem ist bei dieser Temp. die Chlorhydratlsg. nach 1  Stde. erst 
lialb zers. Die Unbestandigkeit von PhBr ist demnach noch sehr viel gróBer, ais aus 
dem Zusaminentreffen von  kleiner Basenstarke u. geringer Lebensdauer folgt. <5-Brom- 
butylaminbromhydrat sollte infolge der vic.l gróBeren Basenstarke u. der dadureh weit 
geringeren Hydrolyse, trotz der kurzeń Lebensdauer der Basen, in wss. Lsg. bestandig 
sein. Die Riickbldg. von  PhBr in HBr-Lsg. ist nur unvollkommen. Eindampfen von 
Styrolimin mit HBr gibt PhBr. P hJ laBt sich auf diesem Wege nicht darstellen. — 
Die Umlagerung von  PhCl in neutraler Lsg. fuhrt zu einem Gleichgewicht: Amin Imin -
Chlorhydrat. Es wird gezeigt, daB sich die Gleichgewichtskonstante

ivi>i,ci =  (/?-Phenyl-/]-chlorathylamin)/(Styi'oliniin) (CK-Ion) 
mit dem Verhaltnis der Geschwindigkeitskonstanten IcK/kii nicht vergleichen laBt 
(vgl. Z. physik. Chem. 87 [1914]. 69). JTphCl =  16,7 (< =  0°). Da die Temp.-Abhangig- 
keit der RingschluBrk. viel gróBer ist, ais die der Kettenbldg., so nimmt K  mit steigen- 
der Temp. ab. Bei 24,6° ist ifphci =  4. Unter Vernachlassigung der dem betrachteten 
Gleichgewicht vorgeschalteten Hydrolysengleichgewichte berechnet sich aus den Werten 
bei 0° u. 24,6° eine Rk.-Warme von 9,3 Cal., die mit der Differenz der Aktivierungs- 
warmen iibereinstimmt. — Die Riickbldg. des Amins aus dem Imin bei pn-Werten 
nahe dem Neutralpunkt ist stark pn-abhangig; sie vollzieht sich nur bei ph <  4. — 
Die Haftfestigkeit des Halogens am C-Atom, die fur die Rk.-Geschwindigkeit maB- 
gebend ist, wird durch E intritt einer Phenylgruppe an das gleiche C-Atom geschwacht. 
auch ist sekundares Halogen meist reaktionsfahiger ais primiires; ferner spielen ster. 
Einflusse eine Rolle (Biegsamkeit der Kette etc.). Der starkę EinfluB der Phenylgruppe 
beruht scheinbar auf der Erhohung der Beweglichkeit des Halogenatoms, Einfuhrung 
in das zum Cl nachbarstandige C-Atom ist auf die Geschwindigkeit, mit der das Halogen 
austritt, von geringem EinfluB. — Aus den bis jetzt vorliegenden Verss. kann vielleicht. 
geschlossen werden, daB es bei dem EinfluB der Phenylgruppe wirklich auf diese selbst 
ankommt, nicht aber darauf, daB das Cl-Atom beim PhCl sekundar gebunden ist, beim 
a-Phenyl-/?-chlorathylamin prirnar; da dann auch /?-Methyl-£-chlorathylamin einen 
gróBeren Żtij-Wert im Vergleich mit a-Methyl-^S-chlorathylamin haben sollte, was 
jedoch nicht zutrifft. — Die Phenylgruppe verringert nicht nur die Festigkeit der 
C—CK, sondern auch der C0H5—CN-Bindung des Styrolimins (kK der Kettenbldg. 
aus Dimethylenimin mit HBr bei 25° 0,003; beim Styrolimin mit HC1 0,08). f)-Phenyl- 
ft-chlorathylamin, aus dem Oxyamin (Darst. nach K in d l e k , C. 1932. I. 669) mit konz.
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,wss. HC1 im Bombenrohr boi 70—80° (6 Stdn.); durch Eintropfen der łi. A.-Lsg. in 
k. A., F. 157—160°. fS-Plienyl-p-bromathylamin (PhBr), analog Yorigem mit wss. HBr. 
(Z. physik. Chem. Abt. A. 1 66 . 161—78. Sept. 1933. Berlin-Dahlem, K.-W.-I. fur 
physik. Chemie u. Elektrochemie.) Corte.

H. Freundlich und G. Salomon, Ober die Erliohung der Lebensdauer den 
ft-Phenyl-jl-chlorathylamins an Kóhle. Die Umwandlung von f}-Phenyl-/}-chlorathyl- 
amin (PhCl) in Styroliminchlorhydrat wurde in alkal. Lsg. an der Grenzsehicht Kohle-W. 
untersuclit. Die Rk. wird derart gehemmt, daB die Lebensdauer der in alkal. Lsg. 
vóllig unbestandigen Base an Kohle auf ein Vielfaches erhoht wird. Die Gegenrk. 
wird an Kohle katalyt. besehleunigt. Gemessen wurde die Adsorptionsisotherme von 
PhCl-Chlorhydrat bei 0° u. 25°. Das Salz wird an Blutkohlo polar adsorbiert, das 
Kation starker ais das Anion. Gleiches Verh. zeigt fi-Bromathylamin (Bromamin)- 
bromhydrat. Auf Grund der vielfach vorhandenen Antibasie zwischen Adsorbierbarkeit 
u. Loslichkeit laBt sich folgern, daB PhCl starker adsorbiert wird ais das Styrolimin. 
Fiir die Umwandlungsgesehwindigkeit von an Kohle adsorbiertem PhCl ergibt sich, 
daB bei gleicher C-Menge die Konz. bei steigender Anfangskonz. rascher abnimmt, 
bis sie einen von der Anfangskonz. unabhangigen Wert erreicht hat, von wo an die 
Rk. monomolekular verlauft (Konstantę der heterogenen Rk.). Bei nahezu gleicher 
Anfangskonz. nimmt die Rk.-Hemmung mit steigender C-Menge stark zu. Die Kon
stantę der heterogenen Rk. ist bei 0,5 g C auf 100 ccm Lsg, 10-mal kleiner ais die der 
homogenen Rk., wiihrend sie bei 3 g C 50-mal kleiner ist. Die Temp.-Abhangigkeit 
der heterogenen Rk. wurdo zwischen 0° u. 37° gemessen. Zwisehen 26 u. 37° nimmt 
die Hemmung stark ab; die Konstantę ist bei 25° etwa 70-mal kleiner ais bei der homo- 
geńen Rk., bei 37° nur etwa 20-mal kleiner. Zwischen 0 u. 25° andert sich die Hemmung 
nicht stark. Die Orientierung des bei kleinen adsorbierten Mengen in monomolekularer 
Schicht aufgenommenen PhCl bedingt, daB sich die reagierenden Gruppen, Halogen 
u. Amin, nur selten beruhren. So reagieren wahrscheinlich nur die Molekule, die durch 
die Warmebewegung in das Innere der FI. gelangen, daher der groBe Temp.-Koeff. 
der Hemmung. Bei gróBeren adsorbierten Mengen sind multimolekulare Adsorptions- 
sehiehten moglich, die wahrscheinlich zusammen mit der Inhomogenitat der C-Oberflacho 
dio Abhangigkeit der Rk.-Geschwindigkeit von der Anfangskonz. u. der GróBe der 
C-Oberflaehe verursachen. Die Bldg. von PhCl aus dem Styrolimin in HCl-haltiger 
Leg. wird an der Kohle besehleunigt. In neutraler Lsg. ist das Gleichgewieht 
PhCl Styrolimin-Chlorhydrat an der Kohle stark zugunsten des Phenylamins ver- 
schoben (es werden nur 10—30% PhCl umgewandelt, dagegen in homogener Lsg. 
etwa 85%)- Bei der von F r e u n d l ic h  u .  JULIUSBUKGER (C. 1920. II. 2101) unter- 
suchten R k.: /3-Bromathylamin — >- Dimethylenimin-Bromhydrat, an Kohle, hat der 
Temp.-Koeff. das umgekehrte Vorzeichen, die Hemmung an Kohle wachst mit steigen
der Temp. Beim Bromamin geht die Rk. wirklich an der C-Oberflache vor sich, nicht 
in der homogenen Lsg. Im Einklang damit ist die Konstantę A  der ARBHENlUSschen 
Gleichung bei der heterogenen Rk. merklich kleiner ais bei der homogenen, u. zwar 
um einen Betrag, wie man ihn bei den yl-Wer ten dieser Rk. u. anderer ahnlicher Bing- 
schlus8e in organ. Losungsmm. findet. Der RingschluB des Bromamins wird an Kohle 
viel weniger gehemmt, ais der des PhCl. Bezuglieh des zeitlichen Verlaufes der Um
wandlung in ihrer Abhangigkeit von der Anfangskonz. u. der C-Menge bei konstanter 
Temp. ahneln sich beide Rkk. Die Konstanten 1. Ordnung nehmen im Laufe der Zeit 
ab u. nahern sich schlieBlich einem konstanten Wert. Das kommt daher, daB auch 
dann, wenn sich die Rkk. in der Adsorptionsschicht abspielen, die verschieden feste 
Bindung dieser Schiehten u. die Inhomogenitat der C-Oberflache von EinfluB bleiben. 
(Z. physik. Chem. Abt. A. 166. 179—204. Sept. 1933. Berlin-Dahlem, K.-W.-I. fur 
physik. Chemie u. Elektrochemie.) C o r te .

K. Bodendorf, Beilrag zur Kenntnis der Inhibitorwirkungen. Nachdem kiirzlich 
E i s e n b r a n d  (C. 1 9 3 3 . II. 1973) gezeigt hat, daB Phenoliither bei der Fluorescenz- 
auslosehung in gleicher Weise wirksam sind wie Phenole, stellt Vf. fest, daB dies auch 
fur die Autoxydation von Benzaldehyd u. photochem. Rkk. (Zers. von EDERscher 
Lsg.) gilt. Die Phenolaeetate erweisen sich ais wirkungslos, ebenfalls in Lbereiii■ 
stimmung mit Befunden jenes Autors. Da bei den Athern von einem reversiblen Oxy- 
dations-Red.-Vorgang keine Rede sein konne, so sei damit die B A U R s c h e  Theone 
widerlegt, der zufolge die Desaktivierung angeregter Moll. durch den Inhibitor auf 
jenem Vorgang beruhen sollte. (Ber. dtseh. chem. Ges. 66. 1608—11. 11/10. 193a. 
Berlin, Pharmaz. Inst. d. Univ.) Zeise.
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E. Briner und H. Biedermann, Untersuchungen uber die Bolle des Ozons ais Oxy- 
dationskatalysator. VI. Einflu/3 von Verdunnung des Ozons, von Licht und von Autoxy- 
dalionskatalysatoren. (V. vgl. C. 1933. I. 3867.) Untersucht wird die Beeinflussung 
der Ozonisation von Benzaldehyd durch Verdiinnung des 0 3 mit 0 2, N. oder C02. Bei
0,1 Vol.-°/o 0 3 enthaltendem 0 2 ist die Oxydationsausbeute (vgl. fruher) 765% (bei 
n. Druck), in 0,1 Vol.-% 0 3 enthaltendem N2 oder C02 ist sie im Mittel 215. Bei Śteige- 
rung des 0,-Geh. im Os auf 5% sinkt die Oxydationsausbeute auf 175% (bei ver- 
mindertem Druck). — Weiter wird der EinfluC von Licht auf die Ozonisation von 
Benzaldehyd untersucht. Sichtbares Licht u. ultraviolettes andern die Oxydations- 
ausbeuto nicht. Das gleiche wird fur die Ozonisation von Na2S03 beobachtet. Die 
Autoxydation von Benzaldehyd wie von Na2S03 wird durch ultraviolettes Licht stark 
besehleunigt. — Wahrend die Autoxydation von Na2S03 durch Cu- u. Co-Salze bc- 
schleunigt, durch Mannit verzi5gert wird, setzen alle drei Substanzen die Oxydations- 
ausbeute bei der Ozonisation von Na2S03 herab. (Helv. chim. Acta 16. 1119—24. 
‘2/10. 1933. Genf, Univ., Labor. f. techn, u. theoret. Chemie.) L o r e n z .

E. Briner und H. Biedermann, Untersuchungen uber die Rolle des Ozons ais 
Oxydationskatalysator. VII. Ozonisation von Jodicassersloff in Losung. (VI. vgl. yorst. 
Ref.) Bei der Ozonisation von H J in Lsg. wird mehr ais ein Atom O auf ein Mol. 0 3 
verbraucht. Vff. untersuchen, ob dieser Effekt von einer katalyt. Wrkg. des 0 3 auf den 
begleitenden Sauerstoff herriihrt. Die Oxydationsausbeuten iniiCten dann uber 100% 
liegen. Dies ist nieht der Fali; die Oxydationsausbeuten liegen bei — 50%- Durch 
Verdunnung des 0 3 mit 0 2 steigt die Oxydationsausbeute etwas an ; dies deutet auf einen 
geringen katalyt. Effekt hin. Bei Verdunnung durch N2 wird die Ausbeute nicht gc- 
andert. — Die Autoxydation von H J wachst mit zunehmender HJ-Konz. u. ist in 
CH3COOH-Lsg. am groBten. Mit steigender HJ-Konz. wachst bei der Ozonisation 
die Oxydationsausbeute, was durch die gróBere Autoxydation zu erklaren ist. (Helv. 
chim. Acta 16. 1125—30. 2/10. 1933. Genf, Univ., Labor. f. techn. u. theoret. 
Chemie.) L o r e n z .

H. A. Bahr und V. Jessen, Die Kohlenoxydspallung an Eisenoxyd und Eisen. 
Im AnschluB an fruhere Unterss. (C. 1930. II. 3502. I. 2862) wird die CO-Spaltung 
an reinem Fe20 3 u. an einem aus diesem durch Red. mit H 2 hergestellten Fe untersucht. 
Ergebnisse: Bei Tempp. unter 225° ist wahrscheinlich aus Fe u. CO das Carbid Fe2C 
mit 9,7% C herstellbar. Zwischen 230 u. 400° entsteht wahrscheinlich neben freiem 
C ein Gemisch von Fe2C u. Fe3C, oberhalb 400° nur Fe3C mit 6,68%  C. Aus Eisenoxyd 
hergestellte Prodd. enthalten stets Sauerstoff; die Methode des Nachweises von ge- 
bundenem C durch Hydrierung mit H 2 ist hier nicht ganz sicher u. muB bei 255—260° 
durchgefiihrt werden. Aus Fe hergestellte Prodd. enthalten bis etwa 330° keinen Sauer
stoff; bei hóheren Tempp. wirkt die Spaltungskohlensaure oxydierend. Die Hydrierung 
des gebundenen C mit H2 kann bei 280—290° erfolgen. — Die Carbidbldg. beim Kohlen 
von Fe geht in relativ kurzer Zeit vor Bich; bei langer dauernder Rk. wird im wesent- 
lichenfreierCabgeschieden. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66.1238—47.13/9.1933.) L o r e n z .

Homer Adkins, Quantitative Hydrierung bei 100—300 Almospharen. Ein App., 
der auch fur kleine Mengen Substanz den Verlauf der Hydrierung bei hoben H,-Drucken 
u. Tempp. zu messen erlaubt, ware sehr niitzlich. Der C. 1932- II. 2487 beschriebene 
App. wird verbessert. Das Thermoelement wird in die Bombenwand verlegt, das Vol. 
verkleinert. Genaue Mafie, Abb. u. Beschreibung im Original. Beheizung elektr. 
Losungam. bis 200° A., dariiber Butanol; 10—20 ccm FI. werden benutzt. Die Bomben 
kalten dicht u. erlauben schnelles u. sicheres Arbeiten. (J. Amer. chem. Soc. 55- 
4272—75. Okt. 1933. Madison, Wisc., Univ. of Wisc., Lab. of org. Chem.) W .A.Roth.

G. A. Rasuwajew und M. M. Koton, Katalytischer Zerfall metallorganischer 
Verbindungen. (II. Mitt.) (I. vgl. C. 1933. II. 496.) Die Unters. des katalyt. Einflusses 
von Metallen auf den Zerfall von organ. Hg-Verbb. wird auf p-substituierte Deriw. 
des Diphenyl-Hg u. auf Di-a-naphthyl-Hg ausgedehnt. Der Zerfall wird durch Metalle 
katalysiert. Mit Pd ergibt sich die Reihe:

a-C;oH, <  CH3C6H4 <  BrCsHj <  C2H5OC6H4 <  CH30  C6H4 <  C6II5 <  CeH5CH2.
Dies Ergebnis stimmt nicht mit den Erfahrungen von K h a r a s c h  u . F l e n n e u  

(C. 1932. II. 2575) iiberein. Beim Zerfall entstehen die entsprechenden Diphenyl- 
deriw., ausgenommen bei Di-a-naphthyl, wo Naphthalin auf Kosten eines zweiten 
a-Naphthylradikals, das dehydriert wird, gebildet wird. Der Zerfall der Diphenyl-Hg- 
Verbb. in Losungsmm. (A. oder Tetralin) erfolgt in der gleichen Reihe wie oben. Metalle 
katalysieren ebenfalls u. zwar in der Reihe: Pd Ni ]> Au Ag Cu (bei A.) u.



3534 A j. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1933. II,

Pd Au Ag Ni Cu (boi Tetralin). Es kann die Bldg. von Deriw. des Typus RK 
oder die Hydrierung des Radikals zu RH erfolgen. In A. tritt letztere Rk. nur bei 
Di-a-naphthyl-Hg ein, in den anderen Ful len werden Diphenylderiw. gebildet. In 
Tetralin wird umgekehrt bei Diphenyl-Hg die Bldg. der theoret. Menge Bzl. beobachtet. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1210—13. 13/9. 1933. Akad. d. Wiss. der UdSSR. Chem. 
Inst.) L or en z .

M. M. Koton, Katalytischer Zerfall metallorganischer V'erbindungen. III. Mitt. 
Katalytischer Zerfall organischer Dlei- und Zinnverbindungen. (II. vgl. vorst. Ref.) 
Untersucht wird die Beoinflussung des Zerfalles von (C6H5)4Pb u. von (C6H5)4Sn durch 
Metalle. Zusatz von Metallen setzt die Zerfallstemp. stark herab. Bei (C6H5)4Pb 
wirken die Metalle in der Reihenfolge: Pd >  Au >  Ag >  Ni (ohne H2-Druck) bzw. 
Pd >  Ni >  Ag >  Au (unter H2-Druck); bei (C6H5)4Sn in der Reihe: Pd >  Ag >  Au >  
Ni (ohne H2-Druck) bzw. Pd >  Ni >  Ag >  Au >  Cu (unter H2-Druck). Der Zerfall 
erfolgt unter H2-Druck unter Bldg. von Bzl. nach dem Schema I . : (C0H5)4Pb -f 2H2 =  
4 C6H0 +  Pb oder unter Bldg. von Diphenyl nach dem Schema I I . : (C0H5)4Pb -f- 2H, =  
2 C6H5CaH5 +  Pb. Durch Ni wird hauptsachlich die Rk. I. katalysiert (vgl. dagegen 
Za r t jia n  u .  A d k i n s  C. 1 9 3 2 . II. 2817). Zusatz von Pd katalysiert hauptsachlich 
die Rk. II. Ohne H2-Druck erfolgt der Zerfall nach dem Schema II. — In A. verlauft 
der Zerfall von (C6H5)4Pb u. (C6H5)4Sn nach dem Schema II. Die Metalle wirken in 
folgender Reihe: Pd >  Au >  Ag >  Ni (bei (C0H6)4Pb) bzw. P d > A g > N i > A u  
(bei (C6H5)4Sn). (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1213—15. 13/9. 1933. Akad. d. Wiss. d. 
UdSSR. Chem. Inst.) L orenz .

W. P. Berdennikow, Messung der Oberflachenspannung von festen Kórpeni. 
Es wird der ElementarprozeB der ZerreiBung eines elast. Kórpers untersucht u. die 
Anwendbarkeit der Theorie von Gr if f i t h  bzgl. der Vorbereitungsbedingungen fur 
Oberflachenrisse in Glas gepriift sowie zur Messung der Oberflachenspannung festcr 
Kórper verwendet. Der benutzte App. wird beschrieben u. damit festgestellt, daB 
die Oberflachenspannung an der Grenzflache fester Kórper/Vakuum einen maximalen 
Wert hat. Die Benetzung durch Eli. yermindert diesen Wert um so mehr, je polarer 
die FI. ist. (Physik. Z. Sowjetunion 4. 397—419. 1933. Leningrad, Inst. f. mechan. 
Bearbeitg. d. Bodensehatze.) Ze is e .

A ,. Atom struktur. Radiochem ie. Photochem ie.
W. H. Mc Crea und R. A. Newing, Grenzbedingungen fur die Wellengleichung. 

(Proc. R o y . Soc., London Ser. A 1 4 1 . 216—17. 3/7. 1933.) Sk a lik s .
M. Knoll und G. Lubszynsbi, Elektronenmikroslcopische Abbildung durch Sekundar- 

elektronen. Ein Netz wird mit einem elektronenmkr. System abgebildet, u. zwar cnt- 
weder ais Schattenbild durch die Primarelektronen oder ais Selbstleuchter durch 
die Sekundaremission des Netzes. Vff. betonen besonders, daB mit ihrer Methode 
eine Reihe quantitativer Messungen uber Sekundaremission von Metallen u. Isolatoren 
durchfiihrbar sei. (Physik. Z. 34 . 671—74. 1/9. 1933.) B r u c h e .

Franz N. D. Kurie, Die ZusammenstojSe von Neulronen mit Protonem. (Vgl. 
C. 1 9 3 3 . II. 2099.) Das groBe ■ Durchdringungsverniógen der Neutronen sowie das 
Versagen der Einw. auf Elektronen hat fiir das Neutron insgesamt 3 yerschiedenc 
Vorstellungen hervorgerufen: 1. eine unelast. Kugel, 2. ein Dipol, 3. ein in ein  Elektron 
eingelagertes Proton. Es wird versucht, den experimentellen Nachweis fur eine dieser 
Annahmen zu fiihren. Bei den Verss. war eine Po-Q.uelle von etwa 2 Millicuries durch 
Be umgeben, das sich in einem Messingzylinder befand. Der Zylinder war mit einer 
Paraffinschicht bedeckt. Diese Anordnung der Strahlenąuelle wurde auf den Kolben 
einer groBen automat. WiLSON-ICammer montiert. Die aus der Paraffinschicht durch 
die Neutronen ausgel. Protonen werden photographiert. Der Winkel zwischen der 
Protonenbahn u. der Richtung der auftreffenden Neutronen wird ausgemessen. Wird 
die Anzahl der Protonenbahnen in Abhangigkeit vom Emissionswinkel aufgetragen, 
so ergibt sich ein scharfes Maximum bei 0°. Das Verh. dieser Verteilung auf die Aeii- 
tronenstruktur wird diskutiert. (Physic. Rev. [2] 4 4 . 463—67. 15/9. 1933. Yale, 
Univer3itat.) G. Sc h m id t .

R. Macaigne, Bestimmung der Absorption der fi-Slrahlen durch eine photographtscne 
Methode. Vf. besehreibt eine neue Methode, bei der die (3-S trah len in ten sita t dureń 
eine photograph. Platte nachgewiesen wird. Ein Al-Keil wird direkt auf die licnt- 
empfindliche Fliichc einer photograph. Platte g eb raeh t. Die mit einer Ghmmer- 
schieht bedeckte /3-Strahlenquelle (Ra D +  E) befindet sich in einer Entfemung von
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7 cm von der Platte. Die Expositionsdauer betragt 71 Stdn. Mittels eines Mikro- 
photometera wird die Durchsichtigkeit des Positivs untersucht, was unmittelbar eine 
Absorptionskurve der /3-Strahlen von Ra D +  E ergibt. Da es sich bei diesen Messungen 
um nur geringe Schwarzungen der photograph. Platte handelt, kann zur Intensitiits- 
best. das ScHWARZSCHlLDsche Schwarzungsgesetz benutzt werden. Die nach dieser 
photograph. Methode erhaltene Absorptionskurve zeigt angeniihert den gleichen Vcr- 
lauf wie die nach der Ionisationsmetliode erhaltenen Kurven. Durch lincare Extra- 
polation der Absorptionskurve nach dem Ursprung hin liiCt sich der der y-Strahlung 
entsprechende Effekt in Abzug bringen. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 1 9 0 . 1993—95. 
26/6. 1933. Paris.) G. SCHMIDT.

J. Mc Dougall und H. R. Hulme, Die pholoelektrinche Absorplion von y-Strahlen 
durch schwere Elemente. Der photoclektr. Effekt der y-Strahlen ist bis jetzt nur unter 
gewissen Annahmen behandelt worden. Vff. streben eine Berechnung des photo- 
elektr. Effektes ohne jede unkontrollierbare Annahme an. Zu diesem Zwecke wird 
die ebene Welle, die die y-Strahlen darstellt, in Kugelwellen aufgel. Diese Wellen 
regen Dbergange zu Endzustanden an, wo das Elektron frei ist u. der Zustand durch 
eine azimuthale Quantenzahl charakterisiert ist. Der Berechnung liegt eine Methode 
zugrunde, die fur die Best. des inneren Austauseheffektes von Ra C benutzt wurde. 
Fiir hv — 11,3-105 eV u. fur die Kemladungszahl 84 ergibt sich ein Absorptionskoeff. 
von 4,0-1 0-24 cm2 fiir die Jf-Schale. Angenahert wird fiir Pb der Absorptionskoeff. 
von 3,6-10-24 cm2 fur die K-Schale berechnet. Der experimentelle Wert liegt bei 
4,9-10-24 cm2. Unter der Annahme, daB 4/5 der Gcsamtabsorption durch die K-Elek- 
tronen erfolgt, lassen sich die beiden letzten Werte in Ubereinstimmung bringen. 
(Naturę, London 1 3 2 . 352—53. 2/9. 1933. Cambridge.) O. SCHMIDT.

K. Banerjee, Bestimmung der Vorzeichen der Fourierkoeffizienten in der voll- 
standigen KrysłaUslrukluranalyse. Die von W. L. B rag g  u. seinen Schulern benutzte 
Methode der Vorzeichenbest. aus einem provisor., rohen Strukturmodell ist nur bei 
einfachen Krystallen anwendbar oder bei solehen, dereń physikal. u. chem. Eigg. 
die Strukturbest. erleichtem. Mit Hilfe der Gleichungen von Ott  (C. 1 9 2 8 . I. 550) 
leitet mm Vf. eine direkte Methode der Vorzeichenbest. ab, die um so besser verwendbar 
ist, je mehr Intensitatsmessungen vorliegen. Ais Anwendungsbeispiel wird Anthracen 
behandelt, dessen Struktur von R o b e r t s o n  (C. 1 9 3 3 . I. 2216) nach der „trial and 
error“-Methode bestimmt wurde. (Proc. R o y . Soc., London. Ser. A 1 4 1 . 188—93. 
3/7. 1933.) '  S k a ł j k s .

B. F. Ormont, Zur Bestimmung der Giilerenergie der Ozy de. Es wird auf Grund 
des Kreisprozesses von B o rk  u. unter Anwendung des Wertes fOr die Differenz der 
Bildungswarmen der Chloride u. Oxyde der Wert der Gitterenergie der Oxyde an- 
gegeben: der abgeleiteten Formel ist zu entnehmen, daB es móglich ist, die Gitter- 
energie des Oxj’ds mit einer gewissen Genauigkeit zu berechnen, wenn die Gitter- 
energie des Chlórids bekannt ist. (Chem. J . Ser. W. J. physik. Chem. [rum.: Chimit- 
scheski Shurnal. Sser. W. Shumal fisitscheskoi Chimii] 3- 300—301. 1932. Moskau, 
Phys.-chem. Inst. Karpow.) KHOD8CHAIAN.

Maurice L. Hnggins und Joseph E. Mayer, Inieraioraare AbeUinde in KrytlaUen 
der Alkalihalide. (Ygl- C. 19 3 3 . II. 176.) Die Konstanten des empir. AbstoBungs- 
potentials zwischen 2 Ionen nach B op.N' u. Ma y e r  (C. 1932- I. 2677), die man al«t 
Ionenradien bezeichnen kann, werden fur die Alkali- u. Halogenionen aus den Gitter- 
konstanten der Alkalihalogenide berechnet. Aus 9 solcher Radien kónnen umgekehrt 
die 20 Gitterkonstanten mit nahezu derselben Genauigkeit berechnet werden, wie sie 
die erperimentellen Bestst. haben. (J. chem. Physics 1 . 643—46. Sept. 1933. JOHKS 
H opkins Univ., Dept. of Chem.) " SKAŁJKS.

W. H. Zachariasen. Das Kryztalląiiler ton Salrtumbicarbcrnal, NaHCO3. Die 
Struktur wurde aus einer gróBeren Zahl ron Latte- u. Schwenkaufnahmen bestimmt. 
NaHCOj ist monoklin-prismat. Der Elementarkorper enthalt 4 Moll. u. hat die Ab- 
messungen: a =  7,51 =  0,04, b =  9,70 ±  0,0i ,  c =  3,53 i  0,03 A. — 93® W .  Be- 
reehnete D. 2,16; gemessen: 2,20—2,22. Raumgruppe P  2l 'n. — Es wurde angenommen, 
daB das Gitter COj-Gruppen von derselben Gestalt u. GrfiBe wie in anderen Carbonaten 
enthalt. Nach den opt. Eigg. mfissen diese COj-Gruppen psrallel (101) liegen. Hiervor< 
ausgehend wurden alle Atomlagen (ausgenommen die von H) aus InteTositatabeTech- 
nungen besnmmt. Die Lage der H-Atome wurde mit Hilfe der interatomarerj Ahstónde 
festgelegt. Sżmtliche Atome sind in allgemeiner Lage; Parameterwerte aieŁe im 
OriginaL .Jedes Na-Atom ist von 6 O-Atomen im Abstand von 2,47 A umgeben. Jedess- H
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ist an 2 O-Atome gebunden, wodurch eine geradJinige Gruppe H—O—H entsteht. 
H—O =  1,275 A. (J. chem. Physics 1. 634—39. Sept. 1933. Univ. of Chicago, Ryerson 
Physical Lab.) _ Skaliks.

W. H. Zachariasen, Berechnung der Brechungsindices von Nalriumbicarbonat aus 
der Atomanordnung. Die opt. Eigg. von NaHC03 wurden direkt aus dem Krystallgitter 
(vgl. vorst. Ref.) berechnet (Methode von B ragg). Die t)bereinstimmung mit den 
beobachteten Werten ist in Anbetracht des Naherungscharakters der Methode sehr 
gut. (J. chem. Physics 1. 640—42. Sept. 1933.) Skaliks.

Lester W. strock, Krystallographie und Eontgenunłersuchung von Carbonato- 
r CO 1tetramminkobaltiperchlorat,  ̂ j GlOi . Die Darst. des Salzes wurde sehon friihor

beschrieben (ygl. C. 1931. II. 2441). Messung der Krystalle am Zweikreisgoniometer 
ergab rhomb.-hemimorphe Symmetrie: C2V. a : b : e  =  2,2136: 1 : 0,8548. Die purpur- 
roten Krystalle zeigen starkę positive Doppelbrechung u. starken Pleochroismus. 
y =  c, /? =  a, a =  b. D. 1,8474 bei 22°. — Rontgenograph. Unters.: LAUEAufnahmen 
bestatigten die rhomb. S y m e trie  u. Drehaufnahmen ergaben eine unzentrierte 
Elementarzelle mit den Abmessungen a =  18,05, b =  8,10 u. c =  6,95 A. Sie enthalt
4 Moll. Raumgruppe C?„7. — Am SchluB wird ein kurzer Yergleich mit dem Carbonato- 
sulfat (ygl. C. 1933. II. 2792) angestellt. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristall- 
physik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 86. 270—79. 
Sept. 1933. Góttingen, Mineralog. Inst. d. Uniy.) Skaliks.

Lucy W. Pickett, Eine Jióntgejislrakluntersuchung von p-Biphenylbenzol. (Vgl. C. 
1933. II. 507.) p-Diphenylbenzol (C18HI4) krystallisiert in monokliner prismat. Form mit 
2 Moll. in der Elementarzelle; diese hat die Dimensionen a =  8,08 A ,  6 =  5,60 A, 
c =  13,59 A ,  fi =  91° 55’. Die Raumgruppe ist P 2l/a. — Eine Strukturanalyse durch 
Probieren u. durch Fourieranalyse ergibt, daB das Mol. eine ebene Form besitzt, daB 
es aus regularen Hexagonen yon C-Atomen besteht, dereń Abstand 1,42 A betragt, 
wahrend die Hexagone einen Abstand yon 1,48 A besitzen, u. daB die Lage des Mol. 
definiert werden kann durch 2 aufeinanderfolgende Ilotationen von 34° u. 15,3° um 
die c- u. 6-Achsen aus einer Anfangslage in der (100)-Ebene parallel zur c-Achse. SchlieB- 
lich werden noch die wahrscheinlichen Orte fiir die 36 Atome der Elementarzelle an- 
gegeben. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A 142. 333—46. 2/10.1933. Davy-Faraday- 
Laborat.) Zeise.

F. L. Verwiebe, Strahlung durch Kanalstrahlsto/3. Bis zu 40 kV beschleunigtc 
Wassorstoffkanalstrahlen treffen auf eine Metallplatte. Die yon der Platte ausgesandtea 
TeUchen u. die yon der Platte ausgehende Strahlung werden untersucht. Żur Best. 
der Lage u. Flachę der Strahlungsąuelle wurden Lochkamerabilder aufgenommen 
auf ScHUMANN-Platten u. auf mit Mo03 iiberzogenen Platten. Die Ggw. von atomarem 
H  zeigte sich in einer Blauung des MoOa. Mit Hilfe yon magnet. Ablenkungsyerss. 
wurde gefunden, daB von der reflektierenden Platte hauptsachlich neutrale Teilchen 
(u. Strahlung) ausgingen, daB die Anzahl der Protonen klein war, daB jedoch die Ge- 
schwindigkeit der gestreuten Protonen prakt. gleich der der einfallenden Protonen 
war. Die unabgelenkten Bilder konnten yon neutralen Teilchen oder von elektro- 
magnet. Strahlung herruhren. Um letztere festzustellen, wurde ein Beugungsgitter 
benutzt. In  dem Gas wurde bei einem Druck von hóchstens 10-4 mm Hg eine Strahlung 
yon 1216 A durch die Kanalstrahlen erzeugt. Eine etwa durch den KanalstrahlstoB 
angeregte eharakterist. Strahlung der reflektierenden Platte ware zu schwach, um 
gemessen werden zu kónnen. (Physic. Rey. [2] 4 4 .15—19. 1/7. 1933. Chicago, Univ., 
Ryerson Physical Lab.) ' Schnurmajtn.

Nils Ryde, U ber den Slarkeffekt im Kryptonspeklrum. Vf. machtVerss. mit Feld- 
starken bis 125 kV/cm u. beobachtet das Wellenlangengebiet 6500 bis 3900 A. Die 
im elektr. Feld yerschobenen Linien gehóren zum Bogenspektrum. Bei den Funken- 
Iinien ergab sich keine Wrkg. des Feldes. Im allgemeinen wurden die Termwerte durch 
das Feld yergroBert. Nur 6 der untersuchten d-Terme u. einer der untersucliten 
p-Terme wurden im Feld kleiner. Die Feldstarkeabhangigkeit der Termverscliiebung 
ist bei der Mehrzahl der untersuchten d-, p- u. s-Terme ąuadrat. Auf den Spektro- 
grammen findet sich eine Anzahl Kombinationslinien. (Z. Physik 83. 354—70. 20/u. 
1933. Lund, Fysiska Institutionen.) SCHNURMANN-

Ebbe Rasmussen, Ober das Funlcenspektrum des Bariums. Mit einer Hohlkathode 
aus Kohle in einer He-Entladung ais Lichtquelle wurden Aufnahmen zum Zwecke der 
Analyse des Ba II-Spektruins gemacht. Eine neue Serie wurde gefunden mit wasser-
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stoffahnlichem Charakter der Laufterme (Ober-BERGM ANN-Serie). Sie wurde zur 
genauen Best. der Grenze benutzt. AuBerdem wurden 2 BERGMANN-Serien 3 D — mF 
u. 4 Z) — mF u. 2 neue Kombinationsserien 3 P  — m S  u. 3 P  — mD  zusammon- 
gcstellt. Dio i^-Terme sind nicht wasserstofffthnlich. Ihr Verlauf ahnelt dem von 
Pa sc h e n  gefundenen anomalen fiir die 3.F-Termreihe in Al II. Die Aufspaltungen 
der .F-Terme sind ebenfalls anomal. 5 F  hat eine gróBere Aufspaltung ais 4 F  u. ais 4 D. 
(Z. Physik 83. 404— 11. 20/6. 1933. Berlin-Charlottenburg.) S c h n u r m a n n .

R. B. Mooney und H. G. Reid, Die Absorplionsspektren von Cyan und Halogen- 
cyanen. Gasformige (CN), besitzt zwischen 2380 u. 1850 A ein kompliziertes System 
von Absorptionsbanden. Die Intensitat einer Reihe von Banden nimmt bei Temp.- 
Stcigerung iiber 300° betrachtlich zu. Diese Banden kónnen vorlaufig unter der An- 
nahme der Geradlinigkeit des (CN)2-Mol. identifiziert werden. — Die Halogencyane 
zeigen Bereiche kontinuierlicher Absorption, dereń langwellige Grenzen angenahert 
folgende sind: CNC1 2240 A., CNBr 2540 A, CNJ 3100 A u. 2150 A (vgl. B a d g e r  u. 
Woo, C. 1931. II. 1252). Aus diesen Werten laBt sich schlieBen, daB die Photodisso- 
ziation yon XCN zu einem nicht-angeregten X-Atom u. einem angeregten CN-Radikal 
fiihrt u. zwar betragt die Anregungsenergie 41,5 kcal/Moi., ausgenommen bei der kurz- 
welligen Absorptionsbande von CNJ, in der das CN-Radikal 73,4 kcal Anregungs- 
energie erhalt. — Wenn dies der Mechanismus der Photodissoziation ist, dann mtiBte 
das angeregte CN-Radikal Fluorescenz im Sichtbaren bewirken. Diese konnte nicht 
beobachtet werden, vermutlich infolge der ungeniigenden Absorption bei den fiir die 
Fluorescenz notwendigen niedrigen Drucken (vgl. auch B a d g e r  u . W oo, 1. c.). (Proc. 
Roy. Soc. Edinburgh 52. 152—58. 1932.) L o r e n z .

Albert R. Merz, John O. Hardesty und Sterling B. Hendricks, Die optischen 
Eiqeiischafte.n des Doppelsalzes (N H ^-SO ^C aSO i-2  H20. Es wurden die opt. Eigg. 
des Doppelsalzes (NH4)2-S04-CaS04'2 H20  untersucht. Die mit Hilfe der Eintauch- 
raethode erhaltenen Brechungsindices sind Nd: a =  1,522; fi — 1,527; y — 1,529. Die 
Krystalle sind opt.-negativ. Die D. wurde zu 2,07 gemessen; eine gróBere Genauigkeit 
lieB sich wegen der Kleinheit der getrockneten Krystalle nicht erzielen. Der Wert der 
Mol.-Refr. von (NH4)2 • S04 • CaS04 • 2 H20 ist innerhalb der Fehlergrenze gleich der 
Summę der Werte von CaS04 -2 H20  u. (NH4)2-S04. Dies trifft gleichfalls fiir die 
Molekularvolumina zu. Diese Tatsachen bestatigen, daB die Zus. der krystallwasser- 
haltigen Verb. (NH4)2-S04-Ca(S04)-2 H20  ist. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3571—73. 
Sept. 1933. Washington.) H o p p e .

Umer Liddel und 01iver R. Wulf, Der Absorptionsćharakler einiger Aminę in 
der Ńćihe des Infraroten. Vff. untersuchten dio Absorptionserscheinungen an einer 
Reihe von prim. u. sek. aliphat. u. aromat. Aminen, die in CC14 gel. waren, in der Um- 
gebung von 1,5 fi. Die Absorption in diesem Gebiet wird der NH-Gruppe zu- 
geschrieben. Je nachdem es sich um prim. oder sek., aliphat. oder aromat. Verbb. 
handelt, sind die Absorptionskoeff. u. Absorptionsmasima verschieden. Die vor- 
geschlagene Methode gestattet nicht nur den Nachweis von vorhandenen N H -Gruppen, 
sondern ermóglicht auch die quantitative Best. der Anzahl der in 1 ccm einer Lsg. 
vorhandenen NH-Gruppen. AuBerdem gibt sie Aufschlusse, in welcher Weise die 
Gruppen im Mol. gebunden sind, was z. B. beim Studium der Alkaloid- u. Chlorophyll- 
inoll. von Wert ist. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3574—83. Sept. 1933. Washington.) H o p p e .

Sueo Sakurai, Organisch-pholochemische Untersuchungen. 4. Einflufl des Losungs- 
mitlels und der Temperatur auf die Lichtabsorption bei einigen farbigen Sensibilisatoren. 
(Vgl. C. 1932. II. 3675.) Der Farbton gewisser farbiger Sensibilisatoren wurde vom 
Losungsm. u. Temp. beeinfluBt; die Anderung des Losungsm. u. des Farbtones der 
Sensibilisatoren hatte fast keine photochem. Wrkg. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. 
Res. 21. Nr. 440—47. Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 12. 43. Sept. 
1933.) " K h o d s c h a ia n .

Sueo Sakurai, Organisch-pholochemische Untersuchungen. 5. Photocliemische 
Untersuchungen an den Tautomeren der Illuminol R-Reihe. (4. vgl. vorst. Ref.) Es 
wurde Tollkommene spektrochem. u. photochem. Identitat der tautomeren farbigen 
Sensibilisatoren der genannten Gruppe festgestellt. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. 
Res. 21. Nr. 440—47. Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 12. 43. Sept. 
1933.) K h o d s c h a ia n .

R. W. Gurney, Innere photoeleklrische Absorption in Halidkryslallen. Das ąuanten- 
mechan. Modeli eines isolierenden Krystalls besteht aus erlaubten Elektronenniveaus, 
die nicht zu einem indmduellen Atom gehoren (nicht lokalisiert sind) u. die durch
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■breite Zonen yerbotener Energien getrennt sind; die letzteren sind im Idealgitter leer. 
Im unvollkommenen Gitter treten aber zahlreiche submkr. Spriinge auf, u. an dereń 
Oberfliichen gibt es lokalisierte Niveaus mit Energien innerlialb der sonst leeren Zonen. 
Die Bldg. des latenten Bildes wird durch Elektroneniibergange nach diesen lokali- 
sierten Energieniveaus gedeutet. (Proc. Roy. Soc., London. Serie A 141. 209—15. 
3/7. 1933. Manchester, Univ.) S k a l ik s .

W. Lehfeldt, Zur Kenntnis des lichteleklrischen Sekundarstromes. Vf. untersuoht 
den lichtelektr. Sekundarstrom von ZnS- u. AgCl-Krystallen zwischen —180 u. +200° 
bei Belichtung mit einer Energie der GroBenordnung 1012 hv/sec von der Wellenlange 
405 u. 436 m/i. Aus der Kurvenform der Zeitabhangigkeit (Anstieg u. Abklingen bei 
Belichtung u. Verdunkelung) des lichtelektr. Sekundarstromes, welche die Trennung 
vom Primiirstrom ermóglicht, u. der Phosphorescenz kónnen folgende Schliisse gezogen 
werden: In ZnS-Krystallen wird die GróCe des lichtelektr. Sekundarstromes durch 
die Anzahl erregter Zentren bedingt; seine GroBe zeigt die gleiche Temp.-Abhangigkeit 
wie die Anzahl erregter Phosphorescenzzentren. AgCl-Krystalle geben bei tiefen Tempp. 
ausgepragte Sekundarstromerscheinungen, die sich durch zwei Zentrensorten sehr 
verschiedener Lebensdauer erklaren lassen; die opt. Phosphorescenz ist nur gering- 
fiigig. Temp.-Abhangigkeit, Beobachtung leuchtender Strombahnen u. Fehlen von 
Metallabscheidung selbst bei groBen Strommengen sprechen fiłr einen elektron. Cha
rakter des lichtelektr. Sekundarstroms. (Nachr. Ges. Wiss. Gottingen. Math.-physik. 
KI. 1 9 3 3 . 263—70. 15. Sept. Gottingen, I. Physikal. Inst. d. Univ.) E tzrodt.

A. Forestier, L’ćnergie rayoenanto. Tableaux synoptiąues de Techelle des longueurs d’ondc 
et des principales caractćristicjues du rayonnement electro-magnetiąue aveo un resumć 
des theories aotuelles. Paris: Le Franęois 1933. (76 S.) C art.: 20 fr.

[russ.] Alexander Konstantinowitsch Trapesnikow, Die Grundlagen der Rontgenographie. 
Moskau-Leningrad: Gos. teclin.-theoret. isd. 1933. (188 S.) 5 Rbl.

A2. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
Georg Busch, Anomale Dispersion der Dieleklriziłalskonstanłen von Seigndtesalz. 

Ausfiihrliche Mitt. iiber die C. 1 9 3 3 . II. 2794 ref. Verss. In einem Anhang werden 
einige Angaben iiber die Herst. von Seignettesalzkrystallen gemacht. (Helv. physica 
Acta 6 . 315—36. 1933. Ziirich, Physikal. Inst. d. E. T. H.) JUZA.

Jeffries Wyman jr., Dieleklrizitaiskonstanten: Athylalkohol-Diatliylather- und 
Harnstoff-Wasserldsungen zwischen 0 und 50°. Die DEE. von A.-A.-Mischungen (0 bis 
100°/o A.) u. wss. Hamstofflsgg. (0 bis 42,5°/„) wurden in Abhangigkeit von der Temp. 
zwischen 0 u. 50° untersucht (DE. von A. bei 25° =  4,235) u. die Resultate mit Literatur- 
angaben verglichen. Die Messungen wurden unter Anwendung einer Resonanzmethode 
mit Wellenlangen zwischen 3,6 u. 20 m ausgefiihrt. Einzelheiten siehe Original. (J. 
Amer. chem. Soc. 55. 4116—21. Okt. 1933. Cambridge, Mass., Harvard Univ., Zool. 
Lab.) T heila ck er .

J. M. A. de Bruyne, Rose M. Davis und Paul M. Gross, Dipolmmentund 
Grujypenrotation. I. Die Momente der Chlor- und Nitrobenzylćhloride und der Effekł 
der Oruppentrennung. S m y th  u .  W a l l s  (C. 1 9 3 2 . II. 2018) haben substituierte KU - 
stoffe m it unverzweigter K ette  u. zw ei polaren Substituenten an dereń Enden in Ab
hangigkeit von der K etten lange untersucht. W enn m an nicht von yornherein eme 
Zickzackstruktur fiir diese Verbb. annim m t, is t  die Zahl der durch die freie Drehbarkeit 
um  die einzelnen B indungsachsen m oglichen K onfigurationen sehr groB, Schliisse, 
die d ie W echselwrkg. der polaren Gruppen in Zusammenhang m it ilirer Entfernung 
bringen, sind deshalb unter groBem Vorbehalt zu ziehen. Verbb., bei dęnen diese 
U nsicherheit n ich t yorhanden ist, sind substituierte Benzylhalogenide, die in yerschiedenen 
LoBungsmm. bei 30° untersucht wurden._____________ ' __________ _______________

o-Chlorbenzylchlorid 1 
m-Chlorbenzylchlorid I I  
p-Chlorbenzylchlorid I I I
o-Nitrobenzylchlorid IV 
m-Nitrobenzylchlorid Y 

Das von Bergmann

Bzl.

2,39 
2,05 
1,71 
4,10 
3,82

E n g e l (C. 19 3 2 .

CC14

2,30
2,05
1,72
3,91
3,89

Hexan

2,25 X 1 0 -’1 
2,09 
1,69

I. 1093) fur p-Chlorbenzylchlorid ge-
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messene Moment .(2,11) ist zu lioch. — Bei Vcrnachlassigung aller Induktionswrkgg. 
berechnet sich mit fi =  1,85 fur Benzylchlorid u. fi =  1,56 fiir Chlorbenzol der Winkel, 
den das Gruppcnmonient der CIIjCl-Gruppe mit der Benzolringachse bildet, zu 59° 5’ 
bei III, analog zu 60° 19’ bei p-Brombenzylchlorid (ft =  1,70) u. 63° 46’ bei p-Nitro - 
benzylchlorid (/i =  3,58). Mit Hilfe dieser Winkel wurden die Dipolroomente der 
anderen Verbb. unter Annahme von unbehinderter freier Drehbarkeit berechnet. 
Mit 59° 42’ : p-Xylylenchlorid 2,26 (gcf. 2,23), II 2,10, I 2,70; mit 63° 46’ : V 4,01,
IV 4,75. Die tJbereinstimmung zwischen berechneten u. gemessenen Werten ist mit 
Ausnahme der o-Verbb. gut, bei letzteren zeigen die erheblichen Differenzen zwischen 
den in verschiedenon Losungsmm. gemessenen Momenten an, dafl die freie Drehbarkeit 
behindert ist u. das Lósungsm. einen gewissen EinfluB darauf hat. (J. Amer. chem. 
Soc. 55. 3936—44. Okt. 1933. Durham, Duke Univ. u. R a n d o lp h  MaCON Womans 
Coli.) T h e ila c k e r .

P. Dunsheath, lonisation in Kabeldieleklriken. Zusammenfassende Darst. von 
Arbeiten, einschlieBlicli eigener des Vf., iiber das Gebiet der lonisation in Dielektriken 
u. des elektr. Durchschlages vom Standpunkt der Hochspannungskabeltechnik aus. 
Ferner 20 Seiten Diskussion der mehrfach ais Vortrag veróffentlichten Arbeit. (J. 
Instn. electr. Engr. 73. 321—68. Okt. 1933. Henleys Telegraph Works Co.) E t z r o d t .

R. H. Sloane und K. G. Emeleus, Vber eine Wirkung positwer Raumladung bei 
Sondenmessungen an Gasentladungen. Ausfuhrliche Veróffentlichung der an anderer 
Stelle (C. 1933. II. 2795) bereits referierten Sondenmessungen am Niedervoltbogen 
in Ar. Unter Benutzung einer Formel von D r u y v e s t e y n  wird vom Vf. ferner aus den 
gemessenen Stromspannungseharakteristiken die Energie verteilung der Elektronen im 
Plasma berechnet u. mit der MAXWELL-Verteilung verglichen. Es wird eine Formel 
angegeben, welche die fiir diese Berechnung notwendige doppelte Differentiation er- 
leichtert. (Physic. Rev. [2] 44. 333—37. 1/9. 1933. Belfast, Queens Univ., u. Michigan, 
Univ.) K o l l a t h .

C. E. Hamann und E. A. Harty, Grundlegende Eigenschaften und Anwendungen des 
Kupferozydulgleichricliters. Im ersten Teil werden die Grundtatsachen iiber den 
Kupferoxydulgleichrichter zusammengestellt bzgl. Aufbau, Gleichstromcharakteristiken, 
Wechselstromeharakteristiken, Temp.-Abhiingigkeit, Schaltungsmóglichkeiten, Lei- 
stungsfahigkeit, Wirkungsgrad, Lebensdauer; ferner wird eine kurze Cbersicht iiber 
die Berechnung von Gleiehrichterkreisen gegeben. Im zweiten Teil werden die An
wendungen des meist in der Form der „Einheitsbriicke“ (GRAETZ-Schaltung) benutzten 
Gleichrichters kurz beschrieben: Batterieladung; Speisung von Elektromagneten, 
Motoren, Kinolampen, Relais, Uhren; Telephonie, Telegraphie, Rundfunk, elektr. 
MeBinstrumente. (Gen. electr. Rev. 36. 342—48. Aug. 1933. General Electric Com
pany.) E t z r o d t .

R. Bechmann, Piezoeleklrische Quarzoszillatoren mit beliebigem Temperatur- 
koeffizienten, insbesondere dem Wert Nuli. Der Eigenschwingungsfaktor (Freąuenz mai 
Dicke) u. der Temp.-Koeff. der Eigenschwingungen von Quarzplatten sind Funk- 
tionen des Winkels der Plattennormalen gegen die opt. Achse. Die Eigenschwingungen 
sind nach K oga  (vgl. C. 1932. II. 3365) in Abhangigkeit vom Winkel analyt. dar- 
stellbar; ihr Temp.-Koeff. laBt sich durch Einfuhrung der Ausdehnungskoeff. u. der 
Temp.-Koeff. der Elastizitatskoeff. berechnen. Der Temp.-Koeff. durchlśiuft zwischen
0 u. 180° ein Maximum u. ein Minimum von je 6 • 10-5 u. verschwindet bei zwei Winkeln. 
Durch Messung der Temp.-Abhangigkeit der Eigenschwingungen kónnen auf diese 
Weise die Temp.-Koeff. der Elastizitatsmoduln von Quarz ermittelt werden. Fiir die 
Hochfrequenztechnik ergibt sich die Mógliehkeit, Oscillatoren mit beliebigem, auch 
mit yerschwindendem Temp.-Koeff. herzustellen. (Naturwiss. 21. 752. 20/10. 1933. 
Berlin, Lab. d. Telefunken-Ges.) E t z r o d t .

H. Bethe und H. Frohlich, Magnetische Wechselwirkung der Metallelektronen. 
Znr Kritik der Theorie der Supraleituwj von Frenkel.. (Vgl. C. 1933. II. 2503.) Die 
pRKNKELsche Erkliirung der Supraleitung durch die magnet. Krafte zwischen den 
Elektronen beruht auf einem TrugschluB. Bei der genauen Analyse ergibt sich viel- 
Jnehr, daB die magnet. Wechselwirkungskrafte keinerlei EinfluB auf die Leitfahigkeits- 
tneorie haben u. nur makroskop. ais Selbstinduktion zu berucksichtigen sind. (Z. 
PŁysik 85. 389—97. 14/9. 1933. Miinchen.) Sk a l ik s .

Emst Glowatzki, Messungen von HochfreąuenzUitfahigkeiten ein-einwertiger 
Efeklrolyte. (Vgl. R iec k h o ff , C. 1929. II. 2022.) Vf. b esta tig t durch yorliegende  
•'lessungen die von  D e b y e  u . FALKENHAGEN T orausgesagte D ispersion der L eit-
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fahigkeit starker Elektrolyte an HC1 u. NaCI. Die von Z a h n  u . R ie c k h o f f  aus- 
gearbeitete Methode zur Messung der Leitf&higkeitsanderung bei Hochfrequenz wird 
vor allem durch Wahl eines giinstigen Kopplungsverf., sowie durch geeignete mechan. 
Anordnung der auswechselbaren Teile soweit yerbessert, dafl dieser Effekt auf 0,05% 
genau gemessen werden kann. Gearbeitet wird bei einer Freąucnz von 3-10® Hz. 
Ais Kontrollyers. wird MgS04 gegen KC1 gemessen. Die Messungen von HC1 u. NaCI 
gegen KC1 ergeben, daB auch fiir 1—1-wertige Elektrolyte die theoret. Abhangigkeit 
des Dispersionseffektes yon der Leitfahigkeit bzw. yon der Konz. nicht genau durch 
das Experiment bestatigt wird. Diese Abweichungen werden den Anderungen der 
DE. der Elektrolytlsgg. mit der Konz. zugeschrieben. (Ann. Physik [5] 18. 217—32. 
16/9. 1933. Kiel, Physikal. Inst. d. Univ.) G a ed e .

J. Goworecka und M. Hłasko, Ober die elektrolytische Leitfahigkeit der Hydrozyde 
der Alkalimetalle in Wasser und Ober die Beweglichkeit des Hydrozylions. Bei der Best. 
der elektrolyt. Leitfahigkeit der Alkalihydroxyde in W. wirkt ais storender Faktor 
CO2 der Atmosphare durch die R k .: COa +  2 HO-  =  H 20  +  CO~3. Vff. beseitigon 
diesen Storungafakt-or durch Hinzugabe yon Ba(OH)s u. beweisen durch analoge 
Messungen mit W. der Leitfahigkeit 10~7 die Brauchbarkeit dieser Methode. Fiir die 
Ergebnisse der Arbeit vgl. C. 1932. II . 2431. (Buli. int. Acad. polon. Sei. Lettres Ser. A. 
1933. 77—86. Jan.-Marz. Wilna, Lab. de Chimie Minórale de l'Univ.) G a ed e .

George Harold Jeffery und Arthur Israel Vogel, Die eleklrischen Leilfahig- 
keilen wdsseriger Losungen vonNatrium- undKaliumhydrozyd bei 25° und die Oiiltigkeil 
der „Wasserkorrektion". Vff. bringen ais Antwort auf die Kritiken iiber ihre Arbeit 
(ygl. C. 1933. II. 512) einen Vergleich ihrer Werte fiir die Leitfahigkeit yon wss. Na- 
u. K-Hydroxydlsgg. mit den Werten von G o w o r e c k a  u. H ł a s k o  (C. 1932. II. 2431) 
u. beweisen die Giiltigkeit ihrer W.-Korrektion. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 10. 64—65. 
Juli 1933. London, Woolwich Polytechnic, Southamton, Univ. College.) G aed e .

Eugen Wertyporoch und I. Kowalski, Die Leitfahigkeit von Eisenchlorid in 
nichtwdsserigen Losungen. Vff. setzen die mit A1C13 bzw. AlBr3 ausgefuhrten Unterss. 
(ygl. C. 1933. I. 3065) fort u. bestimmen das Leitvermogen von Eisenchloridlsgg. in 
Athylbromid, Athyl-, Propyl-, Isopropyl-, Butyl-, Isobutyl-, Amyl-, Isoamyl-, Hesyl- 
chlorid, sowie in Acetyl-, Benzoylchlorid, Benzyl-, Benzal- u. Benzotrichlorid. In 
den Verdunnungen bis 0,003 Mol./l FeCl3 zeigen Athylchlorid u. -bromid schwache, 
n-Propyl- u. Isopropylchlorid starkę Zunahme der molaren Leitfahigkeit mit der 
Verdunnung, FeCl3 verhalt sich zum Teil wie ein Normalelektrolyt. Erst in mittleren 
Konzz. (bis 0,03 Mol/l) ist die molare Leitfahigkeit prakt. konstant, so daB die Existenz 
der bestandigen Autokomplexe der Form [Fe(Halogenalkyl)n] [FeCl6] anzunehmen 
ist. Bei 0° enthalten konz. Lsgg. folgende FeCI3-Mengen: n-Hexylchlorid 0,10%, 
Athylchlorid 0,27%, Amyl- u. Isoamylchlorid 0,30%, Isopropylchlorid 0,31%> 
Propylchlorid 0,43%, Athylbromid 0,93%. Die spezif. u. molaren Leitfahigkeiten 
nehmen beim Stehen aller Lsgg. zu, weil durch HCl-Abspaltung ungesatt. Kohlen- 
wasserstoffe entstehen, die in das Kation eingelagert werden. Die Isochloride reagieren 
dabei schneller ais die n. Chloride. Zusatz vonBzl. oderHexaathylbzl. zu Athylchlorid 
oder -bromid bewirkt Zunahme der Leitfahigkeit. Butyl-, Isobutyl-, Amyl-, Isoamyl- 
u. Hexylchlorid werden noch in Lsgg. yon A1C13 untersucht. Die molaren Leitfahigkeiten 
steigen mit der Konz., da die durch Abspaltung yon HC1 gebildeten ungesatt. Kohlen- 
wasserstoffe sich in den Komplex einlagern. Benzoyl- u. Acetylchlorid zeigen ein sehr 
starkes Leitvermógen, woraus geschlossen wird, daB mit FeCl3 salzartige Komplese 
entstehen, in denen die Carbonylverbb. wie ungesatt. KW-stoffe in das Kation ein
gelagert sind. Bei einer molaren Konz. der Eisenchloridverbb. von 0,01 Mol./l ergibt 
sich das Verhaltnis der molaren Leitfahigkeiten fiir Isobutylchlorid : Butyichlorid : 
Amylchlorid : Isoamylchlorid : Athylchlorid : Hexylehlorid : Athylbromid : Propyl
chlorid : Isopropylchlorid : Benzoylchlorid : Acetylchlorid =  0,15 : 0,20 : 0,20 : 0,2o : 
0,45:0,55:0,65:1,25:3,75:4,00:32,0. Benzyl-, Benzal- u. B enzotrichlorid  16sen 
FeCl3 wenig; die Lsgg. haben eine kleine molare Leitfahigkeit von etwa 0,2. Wasser- 
freies BeClj u. ZrCl4 lósen sich in Athylbromid u. leiten. Bei 0,080 Mol./l Be012 
« =  2,05-10~2; bei 0,178 Mol/l * =  4,95-10-“. (Z. physik. Chem. Abt. A. 166. 205—18. 
Sept. 1933. Danzig, Organ.-Chem. Inst. d. Techn. Hochsch.)

Erik Larsson, Die elektrolytische Dissoziation von Sduren in Salzlosungen. VII. Ute 
Dissoziationskonstanten und, Aktwilatsfunktionen einiger Ozy- und Ozosauren in Natrium- 
clilorid- und Kaliumchloridlosungen. (VI. C. 1933. II. 994.) Vf. berichtet iiber die 
Messungen fo lg en d er O xy- u. O x o sau ren ; Dimethyl-, Diathylglykols&ure, a-Pneny -
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a-oxy- u. /?-Phenyl-/?-oxypropionsauro, a-Methyl-j9-oxybuttersa,ure, OxytrimethyI- 
essigsaure, y-Oxyisocapronsaure, e-Oxy-^-mcthyl-s-isopropylcapronsaurc, Athoxy- u. 
Phenoxyessigsaure, Brenztraubensaure, Acotessigsaure u. y-Acetylbuttersauro. AuBer- 
dem wird die a-Phenylpropionsaure untersucht. Samtliche Messungen in NaCl- u. 
KCl-Lsgg. sind tabellar. wiedergegeben, ebenso die fur — log <p u. — log y> berechneten 
Werte. Die — log <p-Werto sind eingehend diskutiert. (Z. physik. Chem. Abt. A. 166. 
241—53. Sept. 1933. Lund, Chem. Inst. d. Univ.) Ga e d e .

E. Lange, Ober die Matur der Quecksilbertropfelektrode. Es wird auf die Schwierig- 
keiten hingewiesen, die sich durch die Annahme ergeben, daB an der Hg-Tropfelektrode 
elektrochem. u. Adsorptionsgleichgewicht bestehe, u. die Ansicht yertreten, daB sich 
die bekannten Erscheinungen an dieser Elektrodo sowie diejenigen der Elektrocapillaritat 
besser durch die Annahme erklaren lassen, daB der heterogene Cbergan^ der potential- 
bestimmenden Ionen (Hg2++, @) mit einer zwar nicht groBen, aber endlichen Hemmung 
vor sich gehe. Die Anwendung thermodynam. Gesetze in Form des GiBBSschen  
Adsorptionsgesetzes auf die Tropfelektrode u. die Elektrocapillarkurve ware dann nur 
beschrankt móglich (vgl. C. 1 9 3 3 . I. 575). (Physik. Z. Sowjetunion 4. 262—65. 1933. 
Erlangen, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) Ze i s e .

Hikozo Endo und Shigenori Kanazawa, tfber daj Einzelpolential von Aluminium. 
Die bisher erhaltenen Werte (in 1-n. Salzlsgg.) streuen stark u. sind erheblich zu niedrig. 
Vff. studieren den EinfluB von Verunreinigungen (Fe, Si) u. der zutretenden Gaso. 
Ihre Al-Proben enthalten 0,29—0,43°/o Ee, 0,01—0,03°/o Si; sie arbeiten mit kleinen, 
sorgfaltig gereinigten Metallflachen in n. KCl-Lsg., die ganz luftfrei erhalten wird, 
gegen eine Kalomelelektrode (0,5600 V bei 18°). Die sich nach einigen Stunden (im 
H2-Strom) einstellenden Endwerte sind fur die drei Al-Proben verschieden; da der 
Pe-Geh. von groBem EinfluB ist, werden Legierungen mit 20—0,3°/o Ee untersucht: 
Die ersten Fe-Zusatze erniedrigen das Potential stark; fur Fe-freies Al wird
— 1,29 V extrapoliert. Der Si-Geh. hat auf das Endpotential keinen merkbaren EinfluB. 
Hingegen stort jede Spur 0 2, die im Elektrolyten gel. ist, da sich eine Al20 3-Haut 
bildet. In  (H2), (C02) u. (N2) erhalt man die gleichen Zahlen. Der Abfall des Absolut- 
wertes durch die Ggw. von (0„) kann durch Einleiten eines neutralen Gases langsam 
wieder aufgehoben werden. — 1,29 V ist der wahrscheinlichste Wert fur Al I 1-n. KC11 
HgCl | Hg bei 25°. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. 22. 537—52. Aug. 1933. Tokio, 
Univ.) W. A. R o t h .

M. Andauer und E. Lange, Zur Konzentrationsabhangigkeit des Voltapolentials 
an den Systemen Ag\Ag+aą und Cu\Cu++a„. Unter dom Gesichtspunkt einer Vervoll- 
standigung der Daten iiber die Konz.-Abhangigkeit u. iiber Absolutwerte von Volta- 
potentialen wird das System Ag|Agaq+ von 0,1—10-9 n. Ag+ untersucht. Die ver- 
wendete MeBeinrichtung ist genau beschrieben. Die MeBresultate sind in TabeUen 
angefuhrt. Es wird auf Grund der Beziehung A <p =  A y  +  (s% — ny_) (fur dio Be- 
zeichnungen vgl. C. 1931.1. 32) aus der gefundenen Konz.-Abhangigkeit d A ip/d log c — 
0,070 Yolt geschlossen, daB das Oberfliichenpotential ny der Lsg. sich pro Zehnerpotenz 
Konz.-Anderung von CAg+ um nicht mehr ais 0,01 V anaert. Fiir das System Cu|Cuaq++ 
werden entsprechende orientierende Verss. ausgefuhrt u. cl A y>/d log ccu++ =  0,020 V 
gefunden, was bei derUmrechnung auf dA xp/d log acu++ prakt. aen theoret. Wert 0,029 
ergibt. (Z. physik. Chem. Abt. A. 166. 219—27. Sept. 1933. Erlangen, Phys.-Chem. 
Lab. d. Univ.) Ga e d e .

O. Essin, Bemerkung zur Theorie der Uberspamiung. Vf. zeigt, daB bei Beriick- 
sichtigung der Geschwindigkeit der riicklaufigen Rk. die Theorie von E r d e y -GrtJz 
u- Volhek dio eigentumliche Wrkg. der H'-Konz. auf die Uberspannung iiber ein 
grSBores Gebiet des Verss.-Materials erklaren laBt ais die Tlieorien yon Ta fe l  oder 
Heyrovsky . (Z. physik. Chem. Abt. A. 166. 270—72. Sept. 1933. Sverdlovsk, 
Elektrochem. Lab. des Ural. Physik.-Chem. Forschungsinst. ,,Uralphyschim.“ Ga e d e .

J. B. Conant und B. F. Chow, Die Messung von Ozydations-Iieduktionspotentialen 
m Eisessiglosungen. Es wurden die Oxydations-Reduktionspotentiale von Chinonen 
u- gewissen Farbstoffen in Eg. ais Losungsm. bestimmt. Die H-Ionenkonz. wurde bei 
allen Experimenten konstant gehalten mit Hilfe eines gecigneten Puffers, der meist 
ms einer organ. Base bestand, die teilweise mit HjSO^ neutralisiert war. Die (ph)HAc- 
Werto der Pufferlsgg. wurden mittels einer Chloranilelektrode bestimmt. Die Oxy- 
dations-Reduktionshalbzelle wurde gegen eine gesatt. wss. Kalomelelektrode mit LiCl- 
Briicke gemessen. Die Be3t. der Oxydations-Reduktionspotentiale (Eh) erfolgte nach 
ner Mischungs- bzw. Titrationsmetbode. Die mit einer Reihe yon Pufferlsgg. bei
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lconstanter loncnstarke erhaltenen Ergcbnissc liegen auf einer Graden mit theoret. 
Neigung, wenn die Ahscisse die pH-Werte u. die Ordinate die SJ-Wertc darstellt. 
(J. Amer. chem. Soc. 55 . 3745— 51. Sept. 1933. Cambridge, Massachusetts.) H o ppe .

J. B. Conant und B. F. Chow, Das Połenlial freier Radikale des Triphenyl- 
methyltypus in Eisessigsdurelósungen. Es wurden die Oxydations-Reduktionspotcntiale 
der Radikale Triphcnylniethyl, Phenylxanthyl u. Benzybcanthyl u. ihrer Salze in Eg.- 
Lsgg. bestimmt. Ais Pufferlsgg. wurden die gleichen Lsgg. verwandt wie bei der Unters. 
der Chinone (vgl. vorst. Ref.). Die Potentialanderungen wie auch die Aciditatsande- 
rungen der Pufferlsgg. stehen in Einklang mit der von den Vff. aufgestellten Theorie. 
(J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 3752—58. Sept. 1933. Cambridge, Massachusetts.) H o ppe .

S. Glasstone und A. Hickling, Słudien zur eleklrolytischen Oxydation. III. Die 
Bildung von Dithionat durch eleklrolytische Oxydation von Kaliumsuljit. (II. vgl. C. 1933.
I. 1747.) Vff. untcrsuchen die elektrolyt. Oxydation des Sulfitions an einer Pt-Anode 
in gepufferten Lsgg. unter verschiedensten Bedingungen u. vergleichen ilire Ergebnisse 
mit Arbeiten von F r ie s s n e r  (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 10 [1904], 265; 
C. 1904. I. 1391) u. E ssin  (C. 1928. I. 2911). Hauptprodd. der Oxydation sind Sulfat 
u. Dithionat. Die Ausbeute an Dithionat wird durch vorhergehende anod. Polarisation 
vergróBert, durch kathod. Behandlung verringert, sie ist dagegen unabhangig von der 
Stromstarke, der Konz. der Sulfitlsg. u. von der Temp., wenn eine anod. polarisierte 
Elektrodę benutzt wird. Sie wachst mit steigendem pn, zeigt ein Maximum bei Pu =  8 
u. nimmt dann wieder ab. Hinzufiigen von Stoffen, die den H20 2-Zerfall katalysieren, 
wie MnSO.„ CoSO.„ FeSO,, u. Ag-Pulver setzen die Ausbeute an Dithionat betrachtlich 
herab. Hg(CN)2 u. Brucin steigern die Ausbeute, doch bewirkt Brucin eine Vcrraindc- 
rung der Sulfatmenge u. eine Herabsetzung der Totaloxydation. Durch Anwendung 
von platinierten Pt-, von Au-, Ni- u. C-Elektroden wird der EinfluB der Natur des 
Anodenmaterials untersucht u. die Reihe Ni >  P t, Au platiniertes P t >  C fiir die 
Begiinstigung der Dithionatausbeute festgestellt. Die Messungen des Anodenpotentials 
u. die iibrigen Beobachtungen fuhren Vff. zu dem SchluB, daB das wirksame Agens 
boi der elektrolyt. Oxydation des Sulfitions H ,0 , ist u. daB es unmoglich ist, daB dio 
Sulfit-Dithionatrk. ein rein elektr. Vorgang ist. (J. chem. Soc. London 1933. 829—36. 
Juli. Sheffield, Univ.) Ga e d e .

St. v. Naray-Szabó und Zoltan Szabó, Untersuchungen zur Elektrochemie der 
komplexen Cuprolialogenanionen. Vff. stellen die komplexen Cuprohalogenlsgg. clek- 
trolyt. dar. Es wird in H2-Atmosphare gearbeitet. Die Vei'ss. sind beschrieben. Es 
werden KC1-, NaCl-, HC1-, CaCl2-, KBr- u. KJ-Lsgg. von den versehiedenen Konzz. 
(1—6-mol.) zur anod. Auflosung des Cu benutzt. Dabei ist eine anod. Stromdichte 
von 3— 6 Amp./dm2 am giinstigsten, nur fiir die HCl-Lsg. sind 8—10 Amp./dm2 nótig. 
Die Konz. des komp!exen Ions hat von 0,01—0,8 Mol./l gewechselt. Die Potentinl- 
messungen an den Cu-Elektroden ergeben, daB sich das Anion CuCl3"  bildet in Chlorid- 
lsgg., die iiber 0,04-mol. sind. Die Gleichgewichtskonstanten werden vorlaufig 
berechnet. Es wird gezeigt, daB die Regel von L e w is  gilt, daB der Ionenaktmtats- 
koeff. von der Konz. des Anions unabhangig ist u. nur von der totalen ionalen Konz. 
abhangt. Es gilt die DEBYE-HucKELsche Beziehung — logy = c ^ T ,  wobei c =  0,234. 
Der Ionenaktivitatskoeff. von CuCl3"  wird aus dem Gang der Gleichgew ichtskonstanten 
in Lsgg. verschiedener Chloridkonz. berechnet. Ais endgiiltiger Wert der Gleich
gewichtskonstanten ergibt sich dann K =  14,5-10~7. Es sind nur die Messungen in 
KCl-Lsgg. zahlenmaBig ausgewertet, da in den andern Fiillen die Diffusionspotentiale 
unbekannt sind. (Z. physik. Chem. Abt-. A. 166. 228—40. Sept. 1933. Sceged [Ungarn], 
Theoret.-Physikal. Inst. d. Univ.) G aed e .

G. Kravtzoff, tjber die Eleklrolyse der Kupfersalze organischer Sauren. Unter
sucht werden Formiat, Acetat, Propionat, Mono- u. Trichloracetat, Lactat u. Benzol- 
sulfonat bei versehiedenen Konzz., Stromdiehten u. bei verschiedener Aciditat. Pas 
Aussehen des niedergeschlagenen Cu wechselt mit den Vers.-Bedingungen von der 
reinen Cu-Farbe uber Bronze nach Blauschwarz u. zeigt bisweilen Streifen, die vol - 
kommen dem Stromlinienverlauf entsprechen. Es wird gefunden, daB in bestimmten 
Fallen Kupferosyd u. auch Kohle beigemengt ist. Die Bldg. des Oxyds wird diskuticr . 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 197. 137—40. 10/7.1933.) Gaed e .

L. W. Mc Keehan, Magnelisclies Quadrupolfeld und magnelische Energie 
kubischcn und hezagonalen Krystallcn. (Vgl. C. 1933. II- 2798.) Das magnet, ie  
u. die magnet, potentielle Energie einer krystallinen Anordnung gleicher u. g eic
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gerichteter Elementarmaguete oder AjiPEREscher Kreisstróme hangt von einer Reihe 
von Ausdriicken ab, dereń erster ais von einer Dipolanordnung bedingt angesehen 
werden kann. Der zweite kann dann formal-analog ais Quadrupolausdruck bezeiclmet 
werden. Er hangt seinerseits von einem Summenausdruck ab, der in vorliegender 
Arbeit fur kub. u. hexagonale Krystallc berecbnet wird. (Physic. Rev. [2] 44. 38—42. 
1/7.1933. Yale Univ., Sloane Physies Lab.) Sk a l ik s .

L. Tonks und K. J. Sixtus, Forłpflanzung gro fi er Barkhausen-Spriinge. IV. Ge- 
bidę umgekehrter Magnetisierung. (III. vgl. C. 1933. I. 2062.) Es wurden die Be- 
ziehungen zwischen gesatt. u. ungesatt. magnet. Phasen in einem gezogenen NiFe- 
Draht untersucht u. eine Theorie entwickelt. Sowohl die Minimumfeldstarke, die er- 
forderlich ist, um die Fortpflanzung einer Sprungwelle zum Halten zu bringen, ais auch 
der magnet. FluB u. die magnet. Dipolverteilung wurden bestimmt. t)ber dem gróBeren 
Teil der Grenze ist did Differenz des Polfeldes u. des Hauptfeldes, also das demagneti- 
sierende Feld gerade ausreichend, um den t)berschuB des angewandten Feldes iiber das 
krit. Feld zu neutralisieren. Dies bestatigt, daB die Umkehr in dem Draht davon her- 
riihrt, daB das Gesamtfeld das krit. Feld iibertrifft. Eine einfache Dipolverteilung ist 
eine solche, bei der die Dipolstarke mit dem Abstand linear variiert. Das demagneti- 
sierende Feld ist konstant u. stimmt gut iiberein mit den bekannten t)berschuBfeldern. 
Eine Verfeinerung ergibt sich aus der Erkenntnis, daB sich an der Wellcnfront das 
Dipolfeld zum Hauptfeld addiert u. dort durch das Bremsfeld neutralisiert wird. Aus 
dem gegebenen UberschuBfeld, der Lange der Bremsspule u. der Totalanderung der 
Induktion lieB sich roh die Lange des Bremsgebietes u. die GróBe des minimalen Brems- 
feldes berechnen. Es wird die Pol- u. Feldstiirkeverteilung unter der Bremsspule be- 
traehtet, besonders der Schiirfezuwachs, wenn die Hauptfeldstarke dem inneren Feld 
des Drahtes nahekommt. Wenn zuerst das Hauptfeld u. dann das Bremsfeld entfernt 
wird, blieb die Grenze ohne gróBere Anderung lokalisiert. Die Theorie erklart das 
Ausbleiben der Bremswrkg. auf die Welle, wenn die Magnetfelder von neuem angelegt 
werden. Es wurden symm. Gebiete umgekehrter Magnetisierung, sowohl „Spindeln“ 
wie „Ringe“, gefunden u. einige ihrer charakterist. Merkmale erklart. (Physie. Rev. 
[2] 43. 931—40. 1/6. 1933. New York.) H o p p e .

ToshLhiko Okamura, Die Wirkung eines magnetischen Feldes und der Temperatur 
auf die spezifischen Warmen von Gasen. Der EinfluB von magnet. Feldern auf die 
spezif. Warme von Gasen muB nach LANGEVIN u . a. klein sein, selbst wenn ein Frei- 
heitsgrad der Rotationsenergie unter dem EinfluB des Feldes degeneriert (kleine 
Abnahme von Cv). Vf. arbeitet nach der DurchfluBmethode von B l a c k e t , H e n r y  
u. R id ea l (C. 1930. I. 2061). Ein durch Wechselstrom geheiztes Metallrohr zeigt 
symm. zur Mitte keine Temp.-Differenz. Strómt Gas hindurch, so tritt eine leicht 
mefibare Temp.-Differenz auf, die von der Strómungsgeschwindigkeit u. Cv des Gases 
abhiingt. Vf. benutzt ein Konstantanrohr mit Cu-Drahten u. nimmt Luft ais Ver- 
gleichsgas: die Strómungsgeschwindigkeit wird klein genommen. Bei ca. 20° ist ohne 
elektr. Feld, wenn C von Luft =  6,950 gesetzt wird, Cv von Wasserstoff 6,846, von 
Sauerstoff 6,998, von Stickstoff 6,950, von Kohlejisaure 8,792. Bis zu 3000 Gauss 
wird Cv von allen Gasen um weniger ais 1% (Versuchsfehlergrenze!) geiindert. Also 
tritt keinerlei Degeneration eines Freiheitsgrades der Rotationsbewegung auf. Stickstoff 
u. Sauerstoff werden nach der gleichen Methode bis zu 180° untersucht, da H e n r y  
(C. 1932. I. 2435) bis 370° ein starkes Anwachsen y o i i  C„ beobachtet hatte. Cv von O;, 
waehst nach den Verss. des Vfs. von 5,01 bei 20° bis 5,30 bei 180°, bei N2 ist der Anstieg 
geringer (4,97—5,06). Die Gleichung Cv =  2,5 R  +  R x--cx/(cx — 1)-, nach B ir g e  
(1926), wo x =  h-c-coo/k T  ist, gibt die Zahlen wieder, weim fur cj0 bei 0 2 1565, 
bei N2 2345 gesetzt wird. Dabei ist vorausgesetzt, daB der Rotations- u. der Vibrations- 
anteil von Cv den klass. Wert behalt, u. nur der (von der Rotation ais unabhangig 
angenommene) Anteil der Vibrationsenergie mit der Temp. wachst. (Sci. Rep. Tóhoku 
Imp. Univ. 22. 519—36. Aug. 1933. Tokio, Univ.) W. A. R o t h .

W. G. Marley, Eine Methode zur Messung von spezifischen Warmen von schlechten 
II' armeleitem. Gesucht wird eine beąueme Methode zur Best. der spezif. Warme von 
porosen, Feuchtigkeit eńthaltenden, schlechtleitenden Stoffen wie Baumaterialien 
unter n. Bedingungen, wo die Mischungsmethode oder adiabat. Messung nicht in 
£rage kommt. Hier kann die Abkiihlungsmethode einspringen. Die zu untersuchende 
oubstanz kommt in einen hohen WEINHOLD-Becher mit einem zentral eingefiihrten 
‘Ą-Thermometer. Das VakuumgefaB steht in einem auf 0° gehaltenen Metallzylinder. 
We 1‘ehlerąuellen werden diskutiert (radiale u. vertikale Temp.-Vertcilung). Das
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VakuumgofaB wird gerade so weit gefiillt, wie auBen das Eis-W.-Gemisch steht. Fiir 
die Jinderungen der Zimmertemp. kann loicht korrigiert werden. log #-Zeit gibt gerade 
Linien ( N e w to n ) .  Vorss. mit dom leeren GefilB u. mit W.-Fiillung, mit trockcnem 
u. feuehtem Sand u. Cu-Spahnen ergeben gleiche NEW TONsohe Abkiihlungskonstanten 
(0,0672 pro Grad u. Minutę). Untersucht werden: Cu-Drehspahne, Bzl., KCl, NaCl, 
Baumwolle, Holzkohle u. Korkfeilicht bei ca. 18°. Genauigkeit ca. 0,5%. Dio Methode 
ist beąuem. (Proc. physic. Soc. 45. 591—601. 1/7.1933.) W. A. R o m

A. R. Olson und F. W. Brittain, Warmecapazildlen von cis- und Irans-Lichlm- 
dthylen. Die spezif. Warmen der beiden Diimpfe werden nach der Scballgeschwindig- 
keitsmethode gemessen. Dabei treten keine Schwierigkeiten bei Verwendung hoher 
Freąuenzen auf . Die VAN DER WAALSschen Konstanten miissen geschatzt werden 
(•a =  0,031, b =  0,0045). Dio Freąuenzen des benutzten Quarzkrystalls sind bis auf 
l °/00 meBbar, ebenso die Wollenlangen. Gemessen wird zwischen 22 u. 240°. Gv ist 
nur auf 0,25 cal pro Grad sicher: fur beido Gase im ganzen Temp.-Bereich 12,14 ±  
0,26 cal/Moi.; y  iat etwa 1,16. Aus der deutlichen Temp.-Konstanz von Gv wird 
geschlossen, daB beide Formen von Dichlorathylen drei Vibrationsfreiheitsgrade von 
so niedriger Freąuenz baben, daB sie voll ansprechen, wiilirend die neun iibrigen 
Freiheitsgrado so hoho Freąuenzen besitzen, daB sie bis 250° nicbts zu Cv beitragen. 
(J. Amer. chem. Soc. 55- 4063—68. Okt. 1933. Berkeley, Calif., Univ., chem. 
Lab.) ■ W. A. R o th .

Louis und Rollin, Spezifische Warmen der Ole. Das Mineralol befindet sieh in 
oinem dunnwandigen Al-Zylinder, der in einem WEINHOLD-Beclier steht; Heizung 
elektr., gute Riihrung, gute therm. Isolation, Wasserwertsbest. mit zwei yerschiedenen 
Fullungen, aber gleich tief eintauchondem Heizdraht. Genauigkeit 1—2%. Ekass. 
Spindelol, mittleres Maschinenól u. stark viscoses Ó1 wird untersucht. Die spezif. 
Warmen der Erdóle steigen mit der Temp. linear an, sinken mit der D. ab; Schiefer6l 
von Autun fallt aus der Reihe heraus. MeBbereiche 25—35, 55—65, 85—95°. (Chim. 
et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 559—61. Juni 1933. Ecole Nat. dupetrole.) W.A.Roth.

P. Bięiuard, Absorptionskoeffizimt&n der UltrascJiallwellen fiir lerschiedcne Fliissig- 
keiten. (Vgl. G. 1933. I. 2220.) Die an yerschiedenen organ. FU. esperimentell be- 
stimmten Absorptionslcoeff. a fiir Ultraschallwellen sind bis zu 100-mal grófier ais die 
theoret. berecbneten Werte. Bei Bzl. scheint die theoret. Anderung proportional dem 
Quadrat der Freąuenz sich zu bestatigen, nicht aber bei Toluol. (C. R. Łebd. Sćances 
Acad. Sci. 197. 309—11. 24/7. 1933.) R. K. M u l le r .

Hiram W. Edwards, Yerdampfung von Melallen im Yakuum. Vf. untersucht 
dio Verdampfung der Al-Mg-Legierung Pancro, die im ganzen Sichtbaren gut reflek- 
tiert (vgl. C. 1933. I. 2220). Um Stórungen bei der Verdampfung zu yermeiden, emp- 
fehlen sich folgende Methoden: Ein Wolframdraht mehrmals wellenfonnig gebogen: 
kleine H-formige Stuckchen der Legierung konnen leicht auf den Draht gelegt werden 
u. dann durch elektr. Erhitzung des Drahtes yerdampft werden. Die Metallstueke 
kormen auch auf 2 parallele W-Driihte gelegt werden; wegen der groBen Kontakt- 
flachę ist die Verdampfungstemp. besonders nicdrig. Verdampfen des Metalles m 
kleinen Kohletrógen bewahrt sich ebenfalls. (Rey. sci. Instruments [N. S.] 4. 449. 
Aug. 1933. Los Angeles, Univ.) LORENZ.

P. Jaulmes, Fliichiigkeilskonstanten einiger schwacher, fliichliger Sduren. Deirni- 
tionen vgl. C. 1933. I. 29. Vf. gibt die Resultate (meist bei ca. 40 u. 100°) genauei 
an u. diskutiert sie ausfiihrlich. Der Dest.-Kocff. K  ist in der Mitte einer Vers.-Reine 
gut konstant. Fiir die Fluehtigkeitskonstante % bei 100° findet er durch Estrapolation. 
Ameisensaure (0,12-n.) 0,436 i  0,002, Essigsaure (0,10-n.) 0,701 ±  0,001, Frcpton- 
sdura (0,09-n.) 1,255 i  0,005, Benzoesaure (0,06-n.) 0,313 ±0,001, Saltcylsaure 
(0,06-n.) 0,126 ±  0,001. Die Veranderung yon /  mit der Konz. wird in weiten Orenzen 
bestimmt. Bei Ameisensaure u. Essigsaure steigt /  mit der Konz., bei Benzoesaure 
u. Salicylsaure ist •/ in den hóchstenKonzz. kleiner ais in den niedrigsten. //(I ■ «■) — •
ist der Dest.-Koeff. fiir die nicht dissoziierte Saure. A ist fur Lsgg., dio weniger 
0,2 Mol. im kg Lsg. enthalten, konstant. Umgekehrt kann man aus d y./d ndie Ui 
ziationskonstante einer fluchtigen Saure ableiten (fiir Essigsaure bei 100 J
doch ist die Methode nicht sehr genau. Fur Essigsaure u. Ameisensaure ste^ •. 
wenn die Konz. >  0,2 ist, aber das Verhaltnis zwischen den m olaren Konzz. der 
(in Moll. Saure fur lMol. Gemisch ausgedriickt) in Dampf u. FI. ist fiir die koIj1̂ ' , 
ungefahr konstant; es sind also angenahert ideale Lsgg. — Fiir die nur ^cnig g 
Milchsaure. ist K  in allen Lsgg. <  20°/0 bei 100° konstant (0,00(5 ±  0,00 )■
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man unter vermindertem Druck sieden, so waohsen K  u. A mit steigender Temp. stark 
an. Die molekulare Verdampfungswarme der S&uren aus verd. Lsgg. ist gróBer aLs 
die von W. (J. Cliim. physiąue 3 0 . 274—87. 25/4. 1933. Montpellier, Fac. des Sciences, 
Lab. d. Chim. pkys.) W. A. R o t h .

David F. Houston, Ein azeolropes Gemisch von sekundiirem. Bulylallcohol und 
sehindarem Butylbromid. Sek. Butylalkohol: Kp.;oo 99,5 ±  0,1°, nn20 =  1,3983; sek. 
Butylbromid: Kp.-ao 91,3 ±  0,1°, np20 =  1,4370; azeotropes Gemisch mit 71,0+ 
0,4 Mol.% Bromid: Kp .;49 87,2 ±  0,1°, no20 =  1,42 56. iiD20-Daten werden auch 
fiir andere Gemische angegeben. (J. Amer. chem. Soc. 55 . 4131—32. Okt. 1933. 
Washington, D. C., Nat. Bur. of Stand.) W. A. R o th .

Eugśne Dupuy und L. Hackspill, Ober das Gesetz der tliermischen Ausdehnung 
des Bor. Der Ausdehnungskoeff. von B ist bisher nicht genau bestimmt worden. Vff. 
haben deshalb an homogenen, krystallinen, aus einer Schmelze gewonnenen B-Stabchen 
(99,5% B) mit einem otwas abgeiinderten CHEVENARDschen App. Ausdehnungs- 
messungen gemacht. Um Oxydation zu vermeiden, wurde in H2-Atmosphare gearbeitet. 
Die Ausdehnungskurve ist zwischen 20 u. 750° nahezu geradlinig u. zeigt keine Anomalie. 
Linearer Ausdehnungskoeff. fiir diesen Bereich: 8,3-10-6. MOglicher Fehler etwa 3%. 
(C. R. hebd. Sóances Acad. Sci. 1 9 7 . 229—30. 17/7. 1933.) S k a l ik s .

B. F. Ormont, Bildungswarmen der Chloride und Oxyde und chemischer Charakter 
der Elemente. Beim tjbergang von typ. Metallen zu Metalloiden inncrhalb einer Periode 
des period. Systems wachst die Anzahl der Valenzelektronen der Elemente, folglich 
auch die Zahl der Cl- bzw. O-Atome, die durch die Hauptvalenz festgehalten werden 
konnen; dabei sind die Bedingungen fur Chloridbldg. im Vergleich mit denen fiir Oxyd- 
bldg. ungunstig, da sich bei mehreren Cl-Atomen die gegenseitige AbstoBung der 
Elektronenhullen geltend macht u. zwar um so mehr, ais mit dem Wachsen der Ladung 
des Zentralatoms (Ions) das Atomvol. verkleinert wird. Je ausgesprochener der Metall- 
charakter eines Elementes ist, desto starker bindet es Cl-Atome im Vergleich mit
O-Atomen; folglich soli auch beim Obergang von kleineren zu gróBeren At.-Geww. 
u. entsprechend. gróBeren Atomvoll. innerhalb einer Gruppe der Elemente mit der
selben Zahl von Valenzelektronen im period. System mit starkerem metali. Charakter 
des Elements die Chloridbldg. begunstigt werden. Da somit die Differenz der Bildungs
warmen der Chloride u. Oxyde bei den typ. Metallen stark positiv ist, beim "Obergang 
zu Motalloiden jedoch, infolge der relativen Erh6hung der Bildungswarme des Oxyds, 
allmahlieh kleiner u. schlieBlich negativ wird, ei-scheint diese Differenz geeignet, die 
Eigg. der Elemente zu charakterisieren. Zur Veranschaulichung der angefuhrten 
uberlegungen werden Differenzwerte fiir verschiedene Elemente angegeben. Die 
Elemente werden nach den ihnen zugeordneten Differenzwerten in 4 Gruppen geteilt: 
die stark positiven bzw. negativen Differenzwerte entsprechen den Elementen, dereń 
Oxyde stark bas. bzw. sauer sind; zwischen diesen Extremen liegen die beiden anderen 
ubergangsgruppen. Der Verlauf der Differenzwerte wird im Zusammenhang mit den 
Eigg. einzelner Elemente naher besproehen. (Chem. J. Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 3. 291—99. 1932.) K h o d .

Yuji Ueda, Thermodynamische Untersuchungen von Lithiumhydrozyd und Lithium- 
cMorid. I. LiOH u. LiOH-U.fi. Vf. miBt die EKK. von Ketten: Li-Amalgam (um- 
gerechnet auf 0,035%) | gesatt. Lsg. von LiOH• H.,0 | HgOrot I Hg. Mit schnell 
flieBendem Amalgam erhalt man gut konstantę Werte, falls alle Luft ausgeschlossen 
wird. Ist C die Konz. des Amalgams, so ist EK.^ 2,23183 +  0,07367-log C, fur
0,035°/oig. Amalgam ist E  =  2,12458 — 0,000857-(i — 25°). — Dampfdrucke von 
gesatt. Lsgg. von LiO H -H fi werden nach B r e m e r -F r o w e in  zwischen 20 u. 40° 
gemessen. log pmm =  8,6990 — 2284,98/2’. Der Dampfdruck in dem System LiOH • 
ŁO-LiOH gehorcht zwischen 20 u. 40° der Formel log p,nm =  11,0531 — 3118,66/2'. 
Die Lóslichkeit von LiOH • FI f i  ist bei 25° 11,00 g anhydr. B ase in 100 g Lsg., die 
Msungswarme von [LiOH] zu LiOH• 400 H20  ist bei 25° — 4,887, die von [LiOH- 
/i20] — 0,867 kcal, die Verdiinnungswdrme der gesatt. Lsg. zu LiOH-400 H20
— 0,826 kcal, wahrend die Hydralaiionswarme von [LiOH] aus den Dampfdrucken 
zu — 3,795 kcal folgt. (Alle Vorzeichen thermodynam.) Aus obigen Daten u. einigen 
Hilfswerten folgt u. a. fur die Rk. [Li] +  ' / 2(02) +  V2(H2) =  [LiOH] A F ^s° =  

105,128, AH,m = —-115,253 kcal, A S =  —34,0 cal pro Grad, SiiOH =  13,7cal/Grad; 
aieser Wert geht gut mit den Entropien von Na—NaOH, K—KOH zusammen. — 
fl. LiCl.2 H fi-LiGl-Hfi-LiCl. Der Umwandlungspunkt Dihydrat s* Monohydrat
1 +  19,10°. Gemessen werden die EKK. Li-Amalgam (0,035%) ] LiCl'H20  gesatt.
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Lsg. | HgCl | Hg (bei 25° 1,97902 V.). Die Dampfdrucke von gesatt. Lsgg. von LiCl-2 łhO 
w. LiCl■ II20  werden zwischen 15—19, bzw. 20—30° gemessen; bei letzteren ist 

-log pmm — 7,2027 — 2010,86/?’, fur das System LiCl-H,0-LiCl zwischen 20 u. 35° 
log pmin — 10,2832 — 3148,46/2'. Die freie Bildungsenergie von [LiCl] A Fm° wird 
zu — 95,137 kcal abgeleitet, A S  z u — 19,5, <S'lici z u  14,8 cal pro Grad, wahrend 
L a t im e r  (1923) 14,5 berechnete. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. 22 . 448—74. Aug. 
1933. Tokyo, Univ., Anorg.-chem. Lab.) W. A. R oth.

Motoo Watanabe, Uber lliermodynamische Daten, Bleisulfid hetreffend, und das 
Standard-Elektrodenpotential des Schwefels. Etwas ausfiihrlicber ais C. 1930- I. 1603. 
Fiir [PbS] berechnet Vf. aus alteren Daten C' =  10,74 +  0,0038 • T, fiir [Pb] 
Gv =  2,45 +  0,0089 ■ T. Die aus Gleichgewichtcn [PbS] +  (H2) =  Pb/i. -f (H,S) 
u. den spezif. Wiirmen abgeleitete Bildungswiirme von [PbS] bei 25° (22,855 kcal) 
stimmt mit dem vom Vf. korrigierten Wert von T h o m s e n  (23,05 kcal) befriedigend 
liberein. Die Entropie von [PbS] bei 25° (21,01) ist wenig von L a t im e r s  Wert (1921, 
22,8) verschieden. Das Normalpotential (S /S— ) von 0,48 V stimmt mit dem aus 
Ag2S-Gleichgewichtcn vom Vf. berechneten (0,47 V, unveroffentlicht) gut iiberein, 
wahrend L e w is  0,51 V berechnete. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. 22. 414— 22. Aug. 
1933. Tokio, Univ.) W. A. R oth.

Z. M. Klibanowa und M. B. Neumann, Thermochemische Untersuchungen ton 
Losungen. III. Bildungswarmen wapriger Losungen der Essigsdure bei terschiedenen 
Temperaturen. (II. vgl. C. 1933. I. 2226.) Nach der von W r e w s k i  angegebenen 
Methode (vgl. C. 1924. II. 2514) wurden bei 24° die Bldg.-Warmen von wss. Essigsaure- 
lsgg. verschiedener Konz. bestimmt. Der Wert fiir die Bldg.-Warme betragt bei einer 
Konz. von 97,1% Essigsaure —61,3 kcal, er fallt dann allmahlich auf —168,0 kcal 
bei 66,8% Essigsaure u. steigt dann auf +242 kcal fiir die Konz. von 4,4%. Weiter 
wurden die entspreehenden Werte fiir 42, 60 u. 80° berechnet u. zum Teil experimentell 
nachgepriift. (Chem. J. Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. 
ShurnalfisitscheskoiChimii]4. 1—3. 1933. Leningrad, Physikal.-Mechan. Inst., Thermo- 
cliem. Lab.) K lever.

P. E. Verkade und J. Coops jr., Alternationserscheinuiujen. VI. (Calorimetrische 
Untersuchungen XX): Alternationen in den Eigenschaften von n-Monoalkylmalonsauren. 
Einige Bemerkungen uber Malkins Ansichten, die Altemationserscheimmgen hetreffend. 
Calorim. XIX. vgl. C. 1 9 3 0 . I. 2701; Alternation V. vgl. C. 1930 . II. 2499. Kurzes 
Ref. iiber die vorliegende Arbeit C. 1 9 3 3 . II. 349. Methylmalonsaure war nicht rein 
darzustellen; die librigen werden aus verschiedenen Lósungsmm. umkrystallisiert, 
ohne daB sich die Verbrennungswarmen andern. Die Einzelheiten der Verbrennungs- 
verss. werden genau angegeben. Zur Kontrolle wird Naphthalin verbrannt (bei konst. 
Vol. u. 19,5° 9614,5 cal/g, in Luft gewogen). Die von Sto h m a n n  angegebenen Ver- 
brennungswarmen von 4 Monoalkylmalonsauren differieren unregelmiiCig von den 
Resultaten der Vff. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 52 . ([4] 14.) 747—67. 15/7. 1933. 
Rotterdam, Handelshochschule.) W. A. R oth.

G. B. Maxwell und R. V. Wheeler, Explosionen von Wasserstoff-Luflgemuckeir. 
Die spezifischen Warmen von Wasserdampf bei liohen Temperaturen. Thorp  (C. 1930-
I .  952) u. D a v i d , B r o w n  u. E l  D in  (C. 1 9 3 3 .1. 748) glauben, daB bei den Esplosionen 
in  der B om bę das chem . G leichgew icht beim  M aximaldruck nicht erreicht wird. Der 
M asim aldruck ste ig t unter son st g leichen B edingungen m it der GróBe der Bombę an. 
Vff. arbeiten  m it einer K ugel von  20 cm  Durchm esser bei 15° Ausgangstemp-; die 
Gase (H 2 +  L uft) sind m it W .-D am pf gesattig t. D ie Drucke werden aus der Kajmitats- 
anderung eines K ondensators abgeleitet, von  dem  die Bombenmembran ein Tcil ist. 
D as V erhiiltnis der M axim al- u. Anfangsdrucke ste igt von 5,56—8,1 an, die Zeiten 
zw ischen Zim dung u. Erreichung des M axim aldruckes von 0,008— 0,021 Sekunden, 
wahrend in  Th o r p s  Verss. m it einer K ugel von  45 cm Durchmesser die Zeiten zwischen
0,012 u. 0,040 Sekunden liegen. D ie  R esu ltate  m it 0 2-UberschuB liegen bei bei en 
V ers.-R eihen nah  beieinander, was n ich t fiir U nvollstandigkeit der Rk. spricht. Aus 
beiden R eihen ergeben sich Cv-W erte fiir W .-D am pf, die erheblich hoher liegen,^ a 
P a r t i n g t o n  u .  S h i l l i n g  (1924) angeben (9,4— 11,6; t  =  15— 1700 bzw. 24do )■ 
Fiir tlberschuB  von  0 2 u. von  H 2 ergaben sich verschiedene Werte, dio Kesulta e 
Vff. liegen  zw ischen denen von  T h o r p  u .  denen von D a v id ,  B r o w n  u .  Ł l  JUIN, 
m it einer gróBeren K ugel arbeiteten , naher. Alles spricht gegen Tjnvo.llstan u  
der R k. u. dafiir , daB P a r t i n g t o n - S h i l l i n g s  W erte fiir hohe Tempp. zu o
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sind. (J. cliom. Soc. London 1933. 882—85. Juli. Sheffield, Univ., Dptmt. of Fuel 
Technol.) W. A. R oth.

M. Briand, P. Dumanois und P. Laffitte, Ober den Einflufi der Temperatur auf 
die Entflammbarkeitsgrenzen einiger brennbarer JDampfe. Aus der Best. der Entflamm- 
barkeitsgrenzen von Misehungen aus Luft u. Bzl., Toluol, Cyclohexan u. Cyclohexen 
bei 100—250° ergibt sich eine lineare Abnahme der unteren (Eu) u. Zunahme der oberen 
Entflammungsgrenze (Ea) mit steigender Temp.: Bzl. Eu 100° 1,37, 250° 1,13, Ea 100° 
5,32, 250° 5,58, Toluol Eu 100° 1,26, 250° 0,92, Cyclohexan E„ 100° 1,16, 250° 0,95, 
Eo 100° 4,34, 250° 4,98, Cycloliexen Eu 100° 1,22, 250° 0,96, E0 100° 4,81, 250° 5,20. 
Nur bei Toluol erreicht E0 (100° 4,44) bei 200° ein Maximum mit 4,61 u. nimmt dann 
ab bis zu 4,41 bei 300° (Zahlen stets =  °/0 Dampf im Gemisch). Die Ursachen der bei 
den Verss. festgestellten Abweicliungen von friiheren Angaben werden diskutiert. 
(C. R. hebd. Sćances Acad. Soi. 197 . 322—23. 24/7. 1933.) R. K. Mu l l e r .

Elektrochemie. Hrsg. von Kasimir Fajans u. E. Schwartz. Tl. 2. Leipzig: Akad. Vorlags- 
ges. 1933. gr. 8° =  Handbuch d. Experimentalphysik. Bd. 12, Tl. 2.

2. Eloktromotorischo Krafte. Von Carl Drucker u. Carl Tubandt. — Polarisations- 
erscheinungen. Von Robert Kremann. Elektrochemio d. Phasengrcnzen. Von Erich 
Lange u. F. O. Kónig. (XIX, 483 S.) M. 38.— ; Lw. M. 40.— ; Subskr.-Pr. nn. M. 32.30; 
Lw. nn. M. 34.—.

A3. K olloidchem ie. Caplllarchemie.
T. Ivan Taylor und Wm. H. Cone, Herstellung und Eigenschaft ron Silbersolen 

durch Redulction von Silberlialogeniden mit Formaldehyd. Es werden die Herst. u. die 
Eigg. von reinen Ag-Solen beschrieben. Man verd. 10 ccm einer 0,1-n. AgN03-Lsg. 
auf 250 ccm u. fugt unter lebhaftem Umriihren 1 ccm einer auf 250 ccm verd. Lsg. 
von 0,1-n. KBr. Zu dem Gemisch gibt man 10 ccm einer 2°/0ig. HCHO-Lsg. u. fiigt 
unter starkem Ruhren schnell 100 ccm einer 0,03-n. NaOH-Lsg. hinzu. Die Red. 
setzt augenblieklich nach Zugabe des NaOH ein. Die Farbę wechselt innerhalb einer 
Stunde von Braungelb nach Strohgelb u. zeigt dann eine klare rotgelbe Farbę bei 
durchfallendem Lieht. Hydrochinon laBt sich mit gleichem Erfolge verwenden, doch 
hat es den Nachteil, dafi es ein braun gefarbtes Oxydationsprod. gibt. An Stelle von 
KBr kann auch K J yerwandt werden. Mit KC1 liiBt sich dagegen kein bestandiges 
Sol herstellen. Es werden die Eigg. u. die wahrscheinliche Struktur der Sole beschrieben, 
die mit den verschiedenen Halogeniden bei verschiedenen Konzz. erhalten werden. 
(J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 3512— 15. Sept. 1933. Moscow [Id.]) H o p p e .

Wolfgang Ostwald und Hans Erbring, Ober Slrdmungsdoppelbrechung kritischer 
Fliissigkeitsgemische. In Fortsetzung der Untcrs. von Emulsionen kolloiden Dispersitats- 
grades (vgl. C. 1 9 3 3 . I. 3297) werden einige krit. Fl.-Gemische auf Strómungsdoppel- 
brechung untersucht u. zwar folgende binare Gemische: Hexan-Melhanol, CS2-Methanol 
u. Nilrobenzol-Hexan. Es gelingt das Auftreten von Strómungsdoppelbrechung im 
Entmischungegebiet naehzuweisen u. zwar sowohl beim Strómen durch Capillaren 
ais auch beim Ruhren in einer planparallelen Klivette. Der Effekt wird auch bei sorg- 
faltiger Abblendung falsehen Lichtes gefunden. Die Ursache fiir die Strómungs- 
doppelbrechung liegt nach Ansicht der Vff. in der Deformation der Trópfchen (dereń 
Grenzflachenspannung sehr klein ist) wahrend des FlieBens. (Kolloid-Z. 64. 229—32. 
Aug. 1933. Leipzig, Kolloid-Abt. d. Phys.-chem. Inst. d. Chir.) E is e n s c h it z .

R. Fricke und K. Meyring, Zur Alterung junger Aluminiumliydroxydgele. Vff. 
verfolgen an Hand von pn-Messungen der iiberstehenden Lauge die Alterung des frisch 
gefallten Aluminiumhydroxyds unter verd. Natronlauge (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 23). Die 
Alterung erfolgt in jedem Falle ausgesproehen in 2 Stufen. Erst erfolgt die Bldg. von 
Bóhmit (Al20 3-1 H20). Seine Bldg. wird offenbar durch intermolekulare Konden- 
sationsrkk. eingeleitet. Das zweite Alterungsprod. ist Bayerit (Al20 3-3 H20), welcher 
sich unter Lauge langsam in das noch stabilere Hydrat gleicher Zus., Hydrargillit, 
umwandelt. Die Identifikation der Bodenkorper geschah durch D e b y e -S c h e r r e r - 
Aufnahmen róntgenograph. Die Loslichkeit der Aluminiumsaure nimmt sehr stark 
ab bei der Alterung. Das Loslichkeitsprod. sinkt von 6-10-13 im hóchsten Falle bis 
auf l,ó-10~14, das sind fast l ł/2 Zehnerpotenzen, ab. (Z. anorg. allg. Chem. 2 1 4 . 
-69—74.7/10.1933. Greifswald, Anorgan. Abteil. des Chem. Instit. der Univ.) E. H o f f m . 

M. O. Charmadarjan und W. K. Marków, Einflufi der Reaklion des Mediums 
Moment der Koagnlation auf die Struktur des Silicagels. I. Es wird der EinfluB 

der Rk. des Mediums bei der Koagulation der Kieselsauregele auf die Struktur dieser



3548 Ag. K o l l o id c h e m ie . Ca p il l a b c h k m ie . 1933. II,

Gele untersucht. Hiemach wachst das Porenvol. parallel zur Aktivitat dieser Gelo 
gegeniiber Bzl. u. in der Richtung von den sauren zu den alkal. Gelen; bei letzteren ist 
der Anteil der weiten Capillaren groBer ais bei den anderen Gelen. In derselben Richtung 
nimmt die D. der Gele zu. Róntgenograph. ergibt sich, daB die gleiche Reihenfolge 
auch fur den Krystallisationsgrad gilt. (Physik. Z. Sowjetunion 4 . 172—84. 1933. 
Charków, Inst. f. angew. physikal. Chemie.) Ze is e .

M. V. Nabar und Mata Prasad, Die Kinelik der Koagulałion von Cerihydrozyd- 
sol. Die Koagulationsgeschwindigkeit von Ce02-Solen wird nach einer opt. Methode 
( M u k h e r j e e  u. M a j u m d a r ,  C. 1 9 2 4 . II. 811) bestimmt; untersucht wird der Ein- 
fluB der Dialysierdauer, der Salzkonz. (NaCl, MgCl2) u. der Solkonz. — Fur Dialysier- 
zeiten bis zu 10 Tagen ergeben sich bei dem Sol mit ~ 5  g Ce02/1, unabhangig von Art 
u. Konz. des koagulierenden Elektrolyten S-fórmige Koagulations-Geschwindigkeits- 
kurven. Bei langer dialysierten u. bei verdiinnteren Solen andert sich die Kurven- 
form. Diese Beobachtungen stimmen mit denen von P a t e l  u . D e s a y  (C. 1930. II. 
213) iiberein. — Weiterhin ergibt sich, daB auBer der Konz. des Koagulators der 
Coalescenzzustand der Teilchen ein wichtiger Faktor ist, der die Anwendbarkeit der 
Gleichung v. S m o l u c h o w s k i s  bestimmt. (J. Indian chem. Soc. 10 . 153—59. Marz 
1933. Bombay, Royal Inst. of Science, Chem. Labor.) L o re n z .

Nic. Peskofi und Elisabeth Preis, Zcitliche VeranderungeninHarzsólen(Allerungts- 
erscheinungen). Durch Messungen von Triibungsintensitaten mit dem Nephelometer 
von KLEINMAUN, wurde die Alterung von Mastix-, Kolophonium- u. Gummiguttsolen 
beobachtet. Es zeigte sich, daB die Alterung ais ein nicht autokatalyt. Vorgang 
betrachtet werden kann, d. h. also, daB die dabei stattfindende Koagulation auf einem 
Wachstum von gróberen Teilchen auf Kosten der kleineren beruht (Rekondensation), 
u. die Aggregation eine untergeordnete Rolle spielt. Durch Konzentrierung der Sole 
(Gummigutt) wird eine Zunahme der anfanglichen Opalescenz erreicht, dagegen ist 
die Alterungsgeschwindigkeit der verd. Sole groBer. Erhóhung der A.-Konz. (die Sole 
wurden durch EingieBen einer alkoh. Harzlsg. in W. erzeugt) verstarkt die Opalescenz 
u. beschleunigt die Alterung, ebenso wirkt Temp.-Erhóhung. — Die durch A.-Zugabe 
zum Altem gebrachten Sole lassen sich ausschutteln, wahrend diejenigen, dereń Altem 
durch Erwarmen hervorgerufen wurde, sich nicht ausschutteln lassen. Sobald A. 
hinzugefiigt wird, fuhrt das Ausschutteln zur vólligen Koagulation. Gelatine ais 
Schutzkolloid ist hierbei wirkungslos, woraus gefolgert wird, daB bei diesem Koagu- 
lationsprozeB allein dem Lósungsvermógen des A. Bedeutung zukommt. (Kolloid-Z. 64- 
36—44. Juli 1933. Moskau, Koli. chem. Lab. der Technolog. Inst.) G u r ia n .

S. R. Craxford,Das elektrocapillareMazimum fur eine QuecksiU>erelektrode inKonłakl 
mit einer Mercuroionen enthaltenden Losung. Vf. fuhrt direkte Messungen des Potentials 
von tropfendem Hg aus. Mittels der Tropfenwagungsmethode (vgl. KdĆeba, Ann. 
Phys. 11  [1903]. 529. 598) werden Elektrocapillarkurven fur mercurosalzhaltige Lsgg. 
erhalten. Es wird gezeigt, daB das Potential des tropfenden Hg sich von dem einer 
stationaren Hg-Elektrode in derselben Lsg. unterscheidet u. daB die beim Auftragen 
der Oberflachenspannung gegen das gemessene Tropfpotential erhaltenen Kurven im 
Gebiet von eh =  +  0,5 V kein Maximum haben. Es gibt also in diesem Gebiet kein 
wirkliches elektrocapillares Maximum, wie es von B ennew itz u. Mitarbeiter (C. 1931-
I. 3095. 3441) auf Grund ihrer Arbeit, in der sie die Oberflachenspannungen gegen das 
Potential der stationaren Elektrode auftragen, angenommen wird. Es wird ausfiihrlich 
diskutiert, daB das Potential des Nullpunktes in der Nahe von en =  — 0,25 V liegt, 
wie es auch aus den Messungen von K o en ig  (C. 1931 . II. 2436) u. P hilpot (C. 1932.
II. 1602) ersichtlich ist u. daB der Wert von eh =  +  0,5 V nicht dafiir in Frage kommt.
Es folgt eine Besprechung der Theorie der Elektrocapillaritat. Dic Anwendung der 
GrBBSschen Methode ist im Fali der polarisierten Zwischenphase nicht móglich, wahrend 
die LippjiANNsche Methode die Eigg. derselben gut wiedergibt. Aus der Gleichheit 
der Elektrocapillarkurven fur eine polarisierte u. eine nicht polarisierte Zwischen
phase in dem der Beobachtung zuganglichen Gebiet, wird geschlossen, daB die elektrolyt. 
Doppelschicht wahrscheinlich in beiden Fallen die gleiche ist. (Philos. Mag. J. Sra. 
[7] 16 . 66—79. Juli 1933. Oxford, Balliol u. Trinity College Lab.) G aed e .

S. R. Crazlord, Der elektrophorelische Nullpunkt fur Quecksilber in uapngen 
Losungen. Vf. bestimmt den elektrophoret. Nullpunkt fiir einen Hg-Tropfen in 
wss. Lsgg. von 10 verschiedenen Na- u. K-Salzen (Normalitat 1—Vio)- Potentia 
gegen die Hg-Lsg.-Zwischenphase wurde durch Polarisation gemessen. Das eleKtr. 
Feld, das die Elektrophorese hervorrief, wurde nur ganz kurz eingeschaltet; muaro
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skop. wurde dann festgestellt, in welcher Richtung sich der Tropfen bewegte. Die 
polarisierende Spannung wurde bo lange variiert, bis der Tropfen durch das Ein- 
schalten des Feldes nicht mehr aus seiner Ruhelage gebracht wurde. Die fiir die 
versohiedenen yerwendeten Lsgg. beobachteten elektrophoret. Nullpunkte werden mit 
den Elektrocapillar-Maximalwerten fiir die gleichen Lsgg. Yerglichen. Es zeigt sich, 
daB innerhalb der MeBfchler der elektrophoret. mit dem elektrolyt. Nullpunkt, also 
dem absol. Nullpotential, ubereinstimmt. Die Ubereinstimmung gilt auch fiir jene 
Falle, in denen das betreffende Salz an der Hg-Oberflache stark spezif. adsorbiert 
wird. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 16 . 268—74. Aug. 1933. Oxford, Physical Chem. Lab., 
Balliol. College and Trinity College.) Juza .

A. Frumkin, A. Gorodetzkaja, B. Kabanow und N. Nekrassow, Capillar- 
elektrische Erscheinungen und die Beneizbarkeit von Metallen durch Elektrolyte. I. 
(Chem. J. Sser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal 
fisitscheskoi Chimii] 3 . 351—67. 1932. Moskau, Karpow-Inst. fiir physikal. Chem. —
C. 1932 . II. 3372.) K lev ek .

F. E. Bartell, Lee 0 . Case und Henry Brown, Die Oberjldchmspammng des 
Quecksilbers und Wassers gegen die gesattigten Dampfe organischcr Flussigkeiten. Mit 
besonders reinen Substanzen wird nach der Methode der Best. des Tropfengewichtes 
die Oberflachenspannung u. Grenzflachenspannung des Hg gegen den gesatt. Dampf 
von W., A., n-Propylalkohol, n-Butylalkohol, Isoamylalkohol, Hexan, Heptan, Bzl., 
Toluol, n-Propylbenzol, n-Butylbenzol oder Nitrobenzol (oJ3) u. gegen die Fil. selbst 
(o12) bei 25° gemessen. Es zeigt sich, daB auch fiir diinne Fl.-Hautchen auf Hg noch 
die Gleichung a13 =  o12 +  a23 besteht, worin o23 die Oberflachenspannung der FI. selbst 
bedeutet; doch diirfte sie nur unter der Voraussetzung gelten, daB die Oberflachen
spannung olt in diesem Falle des Hg, groBer ist ais o12 +  o23. Genau so ergibt sich 
das Gelten obiger Gleichung, wenn statt Hg W. verwandt wird. Nach der Steighóhen- 
methode werden o12 u. o13 gemessen von W. gegen Bzl., Toluol, n-Propylbenzol, 
n-Butylbenzol, Nitrobenzol oder CS2. (J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 2769—76. Juli 1933. 
Ann Arbor, Michigan.) R o g o w s k i .

Osc. Herstad, Randwinkdmessungen. I I . (Randwinkel fliichtiger Stoffe. — die 
Fraklionen der Siedeku,rve. Die Warmevorbehandlung. Randwinkelkennziffer. Quarz 
statt Glasplatlenl) (I. vgl. C. 1 9 3 1 . II. 1394.) Mit dem bereits beschriebenen App. 
wird der Randwinkel Fl./Luft/fester Stoff naher untersucht. Ais Fil. dienten fluchtige, 
in Motoren Verwendung findende Stoffe, wie verschiedene Bzl.-Sorten, Toluol, „Luxus- 
benzin Ossag“, „Luxusbenzin Gasolin", verschieden hoch sd. Benzine (100-—160°) 
sowie Glycerin. Ais feste Unterlagen wurden plangeschliffene Glaser von Zeiss benutzt, 
wobei es sieh zeigte, daB Temp.-Anderungen sowie im allgemeinen die Vorbehandlung 
der Unterlage den Randwinkel merklich beeinflussen (der Randwinkel sinkt mit lióherer 
Vorerhitzung der Unterlage). Infolgedessen schlagt Vf. vor, im Interesse der Eindeutig- 
keit der Verss. m it Unterlagen aus reinem Quarzglas zu arbeiten. — Weiterhin wurde 
festgestellt, daB der Randwinkel bei allen untersuchten Stoffen, selbst bei Glycerin, 
sich mehr oder weniger raseh andert, bei stark fliichtigen Stoffen bis zum vólligen 
Verdun8ten des Tropfens. Erst bei Benutzung von bei hoherer Temp. vorbehandelten 
Glasern war der Randwinkel einigermaBen konstant. Die Inkonstanz des Randwinkels 
veranlaBt Vf. anstatt der Konstantę „Randwinkel" die „Randwinkelkennziffer11, die 
sich nach einer angegebenen Formel aus den Einzelablesungen ergibt, vorzuschlagen. 
(Kolloid-Z. 64. 6— 12. Juli 1933. Oslo.) G ukian.

Andre Marcelin, Oberflaehenlosungen. Zweidimensionale Flussigkeiten und mono- 
molehdare Schichtungen. Ausfiihrliche Zusammenfassung. (Kolloid-Beih. 38 . 177 bis 
336. 25/9. 1933.) R o g o w s k i .

J. B. Harding und N. K. Adam, Oberfldchenfilme von Cellulosederivaten auf 
1Vasser und Farbstofflosungen. II. (I. vgl. C. 1933. I. 2792.) Vff. untersuchen, in 
welcher Weise das Beriihrungspotential zwischen Lsg. u. Luft durch die Anwesenheit 
von Oberflaehenfilmen beeinfluBt wird. Die Oberflachenpotentialmessungen an Filmen 
von Methyl-, Benzyl- u. Acetylcellulose auf W. ergaben in tlbereinstimmung mit 
fruheren Yeras., daB bei geringer Konz. die Hexoseringe in der Oberflachenebene 
liegen; bei starkerer Kompression des Filmes werden die Moll. etwas aus dieser Ebene 
herausgedreht. Bei der Methylcellulose wurde festgestellt, daB man bei einer Ober- 
flachenbeanspruchung von 70—140 A2 pro Hexosemol. ein konstantes Potential er
halt. Bei geringerer Oberflachenbeanspruchung wird das Potential kleiner, was dem 
Herausdrehen des Ringes aus der Ebene entspricht. Bei starkerer Espansion des
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Filmes (iiber 140 Ą2 pro Mol.) schwankt das Obcrfliichenpotential. Diese Schwan- 
kungen nehmen mit stiirkerer Ausbreitung des Filmes sehrittweise, nicht kontinuierlich 
zu. Fur die Raumbeanspruchung der Aeetyloellulosemoll. in den Filmen wurde der 
auffallend geringe Wert von 48 A2 gefunden. Vff. vermutcn, daB die Aeetylcelluloso 
nicht vollstandig ausgebreitet ist. Pikrinsaure, die in den Oberflachenfilmen adsorbiert 
wird, erniedrigt das Oberflachenpotential. (Trans. Faraday Soc. 2 9 . 837—44. Aug. 
1933. Sir W. R a m s e y  Lab. of Inorgan. and Physical Chem., Imperial Chem. Inst.) J u z a

Earl o£ Berkeley, Eine empirische Gleichung fur die Berechnung von osmoiischen 
Druclcen. Vf. gibt die folgende empir. Gleichung an, mit der osmot. Druckc berechnet 
werden kónnen: P w sJA '^  (eA —1) =  K. Darin ist P  der osmot. Druek, to das spezif. 
Vol. der Lsg., A  ist eine Funktion der in Frage kommenden Mol.-Gew., der Konz. 
der Lsg. u. der Vol.-Anderung der Lsg. bei der Zugabe oder Entnahmc von Losungsm. 
oder Gelostem (s). Die Brauchbarkeit der Formel wird mit Hilfe von Messungen an 
wss. Rohrzucker-, Methylglucosid-, Glueose- u. Glyeerinlsgg. uberpriift. Es wird ver- 
sucht, der Gleichung einen physikal. Sinn zu geben u. untersucht, inwiefern sich die 
Gleichung auch auf Lsgg. von Elektrolyten anwenden laBt. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 
16 . 298—310. Aug. 1933.) J uza.

James W. McBain, Yasota Kawakami und H. P. Lucas, UUrafiltralion von 
Seifenlósungen. (Vgl. C. 1933. II. 682.) Wss. Lsgg. von IC-Laurat, die noch bestiramtc 
Mengen KC1 enthalten, werden durch Cellophan ultrafiltriert u. die Verteilung der 
Komponenten im Riickstand u. Filtrat bestimmt. Aus dem Mehrbetrag des indifferenten 
KC1 im Filtrat kann bei Berucksiehtigung verschiedener Bedingungen die Hydratation 
des Laurats berechnet werden. Dic wichtigste dieser Bedingungen ist eine nicht zu 
niedrige KCl-Konz., da sonst der D oN N A N -Effekt nicht mehr zu vemachlassigen ist 
u. auBerdem die schlieBlichen Konzz. zu sehr von dem Druek abhangen, unter dem 
die Filtration vor sich gegangen ist. Arbeitet man in ziemlich konz. Lsgg., so findet 
man, daB auf ein Aquivalent Seifc 12 Mole W. kommen. — Nach gleieher Methode 
wird ais Bestatigung fruherer Ergebnisse die Hydratation von Na-Palmitat zu 2 Molen 
W. auf ein Aquivalent Seife bestimmt. — Cellophanmembranen lassen sich durch 
Warmebehandlung auch gegen gewóhnliche Ionen undurehlassig machen. (J. Amer. 
chem. Soc. 5 5 . 2762—69. Juli 1933. Californien, Stanford Univ.) R o g o w sk i.

Nic. Peskoff und Soja Solotarewa, Ober Diffusion von Tanninldsungen in 
Gelatinegele. Zur Klarung der Frage, ob das kolloide oder das echtgel. Tannin der 
Trager der gerbenden Wrkg. auf Kollagen ist, untersuchen Vff. dic Diffusion von 
durch Elektrodialyse gereinigten Tanninlsgg. vom pn =  1,9 in ebenfalls elektro- 
dialysierte Gelatinegele vom pn =  4,9. Die Verss. zeigen, daB die Gelatinegallertc 
im Konz.-Gebiet von 4,9—32% nur fiir den echtgel. Teil der Tanninlsg. durchlassig 
ist, daB aber dieser Teil mit der Gelatine nicht reagiert. — An der Trennungsflache 
Gallerte-Lsg. wird ein Hautchen beobachtet, das ais Gerbungsprod. angesehen wird, 
woraus gefolgert wird, daB die Kolloidrk. sich nur an der Gallertoberflaehe abspielt. 
Die Beschaffenheit des Hautchens ist verschieden u. andert sich, bei „sukzessiven‘ 
Diffusionsverss., indem das Hautchen von Vers. zu Vers. immer klarer wird. Da bei 
wird die Trennungsflache immer konkaver, das Vol. der Gelatinegallertc immer kleiner 
u . das Vol. der Tanninlsg. immer groBer. Diese Erscheinungen werden auf Veranderungen 
des pn-Wertes der Tanninlsg. im Verlauf des Diffusionsprozesses zuriickgefuhrt. Em 
durchsichtiges Hautchen wird nur bei geniigend groBem ph (=  4) gebildct, es ent- 
spricht der gróBten Dehydratation u. wird ais endgiiltige Gelatinegerbung angesehen. 
(Kolloid-Z. 64. 32—35. Juli 1933. Moskau, KoUoidehem. Lab. d. Zentr. Ledcr- 
forschungsinst.) Gurian.

Nadine N. Sserb-Sserbina, Adsorptionsschichlen in dispersen Sysłemen. XII. JJie 
Wirlcungen grenzflachenaktiter Stoffe auf die Krystallisationsprozcsse bei periodisaien 
Schichlungen. (Ober die physikalisch-chemischen Grundlagen der Wirlcung der Icesselstem- 
verhuienden Mittel.) (XI. vgl. C. 19 3 3 . II. 1320.) Es wurde der EinfluB von ober- 
flachenakt. Stoffen auf dic Krystallisation von Ag2Cr20- u. PbJ« in Form Liesegaxg- 
scher Ringe in wss. Lsgg. u. in Gelatinegel untersucht. Bei d e n  Verss. mit AgjLrj ? 
in 5%ig. Gelatine waren die Ergebnisse z. T. nicht eindeutig, weil die Gelatine sc s 
merkliche Mengen von oberflachenakt. Stoffen enthalt u. die Móglichkeit besteht, _ 
das Cr20 7-Ion auf die organ. Substanzen oxydierend zu wirken vermag. Hei eter • 
zwischen K„Cr201 u. AgN03 wurde eine doppelte Periodizitat beobachtet, die au 
Anwesenheit von Cr04-Ionen beruht u. eine Fallung von Ag*CrO} verursac
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Zusatz von Siiuren wirkt hemmend auf die Bldg. dieser zweiten kloinen Periode, wahrend 
Laugen (NaOH) den Nd. des Ag2CrO., begiinstigten. — Bei Anwesenheit von Fettsauren 
(Propion-, Butter-, Capron-, Heptyl- u. Caprylsaure) wurde die gleichzeitige period. 
Bldg. von Ag-Seifen beobaclitet, wobei mit Verlangerung der C-Kette die Ringo bei 
irnmer geringeren Konzz. auftreten. — Bei der Unters. des Ag2Cr20 7-Nd. in wss. Lsgg. 
ergab sich, daB aus oinor reinen K2Cr20 7-Lsg. das Ag2Cr20 7 period, ausfallt, die Ringo 
jedoch verwaschen u. die Rrystalle von verschiedener GróBe sind. Bei Żusatz von 
Amyldlkoliol werden die Ringe klarer u. die Krystalle zeigen eine einheitliche, geringere 
GróBe. Mit Fettsauren wurden keine Veranderungen beobachtet. Bei Ggw. von 0,1% 
Saponin ist die Dispersitat des krystallin. Nd. vergróBert u. die Ringe sind gut aus- 
gebildet. 0,4%ig. Gelatine bewirkt eincn Dispersitatsgrad, bei dem die Krystalle, 
infolgo von Diffusionsstrómen, „schwimmen“, wodurch sich eine Periodizitat nicht 
entwickeln kann. Erst bei 0,l%ig. Gelatine treten die Ndd. wieder period, auf. -— 
Analoge Resultate wurden bei der period. Fallung von Pb J 2 aus einer KJ-Lsg. u. pulver- 
fórmigem Pb(N03)2 erhalten. Ais Zusatzstoffe bei diesen Verss. wurden verwendet: 
Amylalkohol, Benzylalkohol, Na-Oleat, Gelatine, Saponin, p-Toluidin, o-Kresol u. die 
Farbstoffe Bismarckbraun, Nachtblau, Krystallviolell, Alizarinrol u. Eosin. Im all- 
gemeinen zeigt sich, daB die oberflachenakt. Stoffe in zwei Klassen eingeteilt werden 
kónnen. Zur ersten Klasse gehóren die Stoffe, dereń Moll. sich in W. ais echte Lsg. 
verhalten, wie Alkohole, Aminę, Phenole. Sie verandern nicht die Form der Krystalle, 
vcrgróBern jedoch die Dispersitat des Systems, indem sie auf der Oberflache der Kry
stalle adsorbiert werden. Zur zweiten Klasse gehóren die hydrophilen Schutzkolloide 
(Gelatine, Saponin), welche eine Veranderung der Krystallform hcrvorrufen. Eine 
Zwisohenstellung nimmt das Eosin ein, wahrend die iibrigen untersuchten Farbstoffe 
keinen EinfluB auf die Bldg. der Ringe ausiiben. Diese Einteilung hangt mit der mehr 
oder minder groBen Festigkeit der Adsorptionssehicht zusammen. Die Substanzen 
der ersten Art vergróBern die Zahl der Krystallisationszentren, wodurch die Dispersitat 
der Krystalle erhóht wird, wahrend bei den Substanzen von kolloidem Charakter eine 
feste haufig irreversible Adsorptionssehicht gebildet u. dadurch auch die Form der 
Krystalle verandert wird. (Chem. J. Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 3. 375—82. 1932. Moskau, Inst. f. 
angew. Mineralogie, Lab. f. Grenzflaehenerscheinungen u. disperse Syst. [Orig.: russ. 
Ausz.: dtsch.].) ' K l e v e r .

Elliott Pierce Barrett, Noliz iiber die Warmeentmcklung bei der Adsorplion von 
Wasserdampf durch massives Gold. (Vgl. C. 1933- II. 2655.) Die Verss. von B a r r y  
u. Ba r r e t t  fuhren zu der Formel H =  m -W n, wo II die Sorptionswarme, W die 
sorbierte Dampfmenge ist. Zu einem analogen Ausdruck sind andere Forscher bei 
ahnlichen Verss. gekommen. Mit H — 13,3-1F0’340 kann man die Daten gut wiedcr- 
geben. Der Esponent ist auffallend klein, doch fiihrt die Gleichung fiir den Fali des 
Gleichgewichts fast zu dem richtigen Wert der Verdampfungswarme des W. Die erste 
(sehr hohe) Sorptionswarme wird diskutiert. Vielleicht liegt Diffusion des W. in das 
Gold yor; ab 400° diffundiert W.-Dampf merklich durch Au. Die erste Sorptions- 
warme ist auch von Ham (unveróffentlicht) sehr hoch gefunden worden. (J. Amer. 
chem. Soc. 55- 4006—09. Okt. 1933. Pennsylv., State Coli., Exper. Station of the 
School of Minerał Ind.) ' W. A. R o t h .

R. Burstein, P. Lewin und S. Petrow, Aklitierle Adsorplion von Oasen an Kohle. 
(Vgl. C. 1933 . II. 1323.) Zwischen —183 u. +100° zeigt P t in Kohle keine katalyt. 
Wrkg. auf die Adsorption von H2. Die starkere Adsorption an der platinierten Kohle 
gegeniiber der nichtplatinierten wird hier durch die Adsorption am P t bedingt u. ist 
dem Pt-Geh. proportional. — Zwischen 300 u. 800° nimmt die adsorbierte H2-Menge 
mit der Temp. zu; die Adsorptionsgeschwindigkeit ist bei 300° an der platinierten 
Kohle gróBer ais an der nichtplatinierten. Die beobachtete Abhangigkeit der Adsorption 
vom Druck u. von der Zeit deuten Vff. so: Der adsorbierte H2 dissoziiert an gewissen 
Stellen der Kohleoberflache bzw. an den Pt-Zentren m die Atome u. diese diffundieren 
langsam langs der Kohlenoberflachę an weniger akt. Stellen. Bei 800° verschwindet 
der Unterschied der Adsorptionsgeschwindigkeiten. — Die Adsorption von CO ist 
an platinierter Kohle ebenfalls gróBer u. ahnlich bedingt; sie nimmt aber zwischen 400 
u. 800° ab. Bei C2H4 u. C2H6 wird die Einstellung des Adsorptionsgleichgewichts durch 
Pt beschleunigt. Bei N2 laBt sich kein EinfluB des P t feststellen. (Physik. Z. Sowjet- 
union 4. 197— 211. 1933. Moskau, Karpow-Inst. f. physik. Chem.) Ze i s e .

Nathalie Bach und I. Lewitin, U ber den Mechanismus der Kohleaktivierung.
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An naturlichem Ceylongrapliit, natiirlichem Alibergraphit, Retortengraphit u. Elek- 
trodengraphit wurden nach Aktivierung bei 1000° im CÓ2-Strom Adsorptionsyerss. 
mit Krystallviolett u. Phenol ausgefiihrt. — Es zeigte sich, daB das Adsorptions- 
vermógen des Retorten- u. Elektrodengraphits mit zunehmendem Abbrand wachst, 
wahrend es bei den natiirliehen Graphiten mit zunehmendem Abbrand abnimmt. 
Dieser Abnahme des Adsorptionsyermogens entspricht eine Abnahme der Stabilitat 
der Graphitsuspensionen. AuBerlich werden die kiinstlichen Graphite mit zunehmendem 
Abbrande loekerer u. schwarzer, wahrend die natiirliohen immer gliinzender u. glatter 
erscheinen, immer gróBere Teilchen bilden, die scheinbar zusammenkleben. — Durch 
Projektion des Flacheninhalts der Teilchen wurden die Krystalldimensionen bestimmt, 
wobei es sich ergab, daB bei der Aktivierung die Dicke der Teilchen um das zwei- bis 
dreifache, ihre Oberflache dagegen um das achtfache zunahm. — Mikrophotograph. 
Aufnahmen zeigten, daB wahrend des Abbrandes infolge der Verbrennung der kleineren 
Krystalle glattere Oberflachen u. einfachere Krystallformen entstehen. — Auf Grund 
der Ergebnisse kommen Vff. zu dcm SchluB, daB der AktivierungsprozeB im wesent- 
lichen nicht auf dem Abbrande der Kohlenstoffkrystalle beruht, sondern auf der Ver- 
brennung der die Elementarkrystalle bedeckenden organ. Verbb. u. damit auf der 
Freilegung der Elementarkrystalle. (Kolloid-Z. 64. 22—30. Juli 1933. Moskau, Karpow- 
Inst. f. physikal. Chemie.) G u r ia n .

F. E. B artell und H. J. Osterhof, Adhcisionsspannung. Vcrdrdngungsdruck-
methode. (Vgl. C. 1933. II. 1981.) Dio Verdrangungsdruckmethodo zur Messung der 
Adhasionsspannung wird ausfuhrlich beschrieben. — Benetzungsverss. an KohlenruC, 
Ultramarinblau, PreuBischblau u. verschiedenen organ. Fil. ergaben, daB Kohle aus- 
schlieBlich in die organ. Phase ging, Ultramarinblau sich nach kurzem Schiitteln in 
der wss. Phaso befand, wahrend PreuBischblau keine ausgesprochene selektivo Be- 
netzuug zeigte. — Weitere Verss. wurden an LampenruB (Germantown) nach Ent- 
fettung u. Trocknen bei 1200° u. Kieselsaure („Tripoli", 99,15% SiOs) nach Behandlung 
mit HC1, Auswaschen mit W. u. Trocknen ebenfalls bei 1200° ausgefiihrt. Ais FU. 
dienten CS2, CCI,, Toluol, Bzl., Chlf., Dekalin, Nitrobenzol, Tetralin, Anilin, mehrere 
Essigsaureester u. Amyl-, Benzyl- u. Isobutylalkohol. Die gefundenen Adhasions- 
spannungswerte werden wiedergegeben. Ihre Reihenfolge fiir Kieselsaure ist derjenigen 
fiir Kohle entgegengesetzt. Die Summę der Adhasionsspannungen jeder der unter
suchten Fil. gegen Kieselsaure u. Kohle ist prakt. konstant. — Aus dem Verdrangungs- 
druck Bzl.-Luft wurden die Porenradien fiir Kieselsaure zu 2,1 • 10 1 u. fiir Kohle zu
9,3-10-6 cm berechnet. (J. physic. Chem. 37. 543—52. Mai 1933. Ann Arbor, Michigan, 
Chem. Abt. d. Univ.) G u r ia n .

B. Anorganische Chemie.
O. Hónigschmid, Revision des Atomgewichtes des Tellurs. II. Mitt. Synthese. 

des Silbertellurids. (I. ygl. C. 1933. II. 684.) Ag2Te lóst leicht iiberschtissiges Te, das 
sich schwer entfernen laBt, weil Ag2Te schon unter dem F. Te abgibt. Die Synthese 
gelingt, wenn man mit wenig mehr ais der geniigenden Menge Te-Dampf im N;-Strom 
bei ca. 480° arbeitet. Die Tellurierung yerlauft langsam. Das iiberschiissige Te wird 
im Hochyakuum bei 500—600° langsam abgegeben. Das Te war nach dem Funken- 
spektrum (W. G e r l a c h )  frei von fremden Elementen, der yerwendete Stiekstoff 
sauerstofffrei. Das Ag wird im H2-Strom zu einem Regulus zusammengeschmolzen. 
Reines Ag2Te gibt bei 620° im Hochyakuum noch kein Te ab. Aufeinanderfolgende 
Nachtellurierungen u. Erhitzen im Hochyakuum liefern bis auf wenige Hundertel rag 
ident. Gewichte. D. des synthet. Ag2Te =  8,49. Ais Mittel aus 5 Vers.-Reihen folgt 
Te =  127,609, wahrend die Tellurbromidanalyse 127,61 ergeben hatte. (Z. anorg. 
allg. Chem. 214. 281—88. 7/10. 1933. Miinchen, Chem. Lab. d. Bayer. Akad. d. 
Wisa.) W. A. R o th .

Maurice Woodhead und Robert W hytlaw-Gray, Ein Vergleich der Dichłen yon 
Ko7ilenoxyd und Sauerstoff, und das Ałomgewicht des Kohlenstoffs. Nach ASTON iiegt 
das At.-Gew. von C zwischen 12,0010 u. 12,0023, naoh chem. u. physikal.-chem. 
Methoden zwischen 11,996 u. 12,008; aus alteren Daten fiir die D. von CO leiten 
12,008—12,011 ab. Sie veryollkommnen die Mikrowaage aus Quarz (vgl. At.-Gew. von 
Xe, C. 1932. II. 189), indem sie die Oberflache der be id en  Kugeln genau gleich machen, 
durch Vermehrung des Gewichtes der einen bei yerschiedenen Drucken messen, i 
Temp. noch konstanter halten u. nicht nur fiir die Kompression der einen Kugel Korri-
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gieren, sondern auch fiir dio dadureh lierbeigefiihrto Verlagerung des Schwerpunktes; 
Lange der Waagebalken 10 cm, Vol. der Hohlkugel 8 ccm, Druekablesung auf 0,01 mm. 
Beide Gase werden auf verschiedene Weisen hergestellt u. gereinigt; aber dio Żabien 
Bind idont. „Apiezon“-Fett wird empfohlen, da es weniger Dampfe abgibt ais die' 
anderen Halmfette. Aus den verschiedenen Versuchsreihen mit yariierten Drueken 
bei 0 u. 20° ergibt sich fiir den Druck Nuli das Verhaltnis der DD. von CO: 0 2 zu*
0,87533—0,87537 und das Mol.-Gew. von CO zu 28,010—28,011, also C =  12,011, 
das Normallitergewicht von CO zu 1,25024 g (R a y l e ig h  1,25027, Mo l e s  u .  Mit- 
arbeiter 1,25011 g). (1 +  X) ist fiir CO bei 20° =  1,00020. Aus anderen Daten leiten 
Vff. 1,00035 ab, wodureh C =  12,009 wird. Aus fremden Zahlen fiir dio DD. von N; 
u. CO (1,25046 bzw. 1,25020 g boi 0° u. 760 mm, fiir [1 +  korrigiert) folgt ebenfalls 
C =  12,011. Alsdann muBte Kohlenstoff l°/o C13 onthalten, was mit neueren Beob- 
achtungen an Bandenspektren zusammengeht. (J. chem. Soc. London 1933. 846—54. 
.Tuli 1933. Leeds, Univ.) W. A. R o t h .

W. S. Frost, J. C. Cothran und A. W. Browne, Ammoniumirinilrid. Es wurde 
die LćSsliehkeit von NH4-N3 in H 20 ,  CHs 'OH, A. u. anderen Lósungsmm. qualitativ 
u. quantitativ untersueht. Die D. betragt 1,3459 (20°). Es wurden weiter die D.D. 
verschiedener gesatt. Lsgg. u. dio Dampfspannung des reinen NH4-N3 bei Tempp. 
zwischen 15° u. 134° ermittelt. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3516—18. Sept. 1933. Itliaca, 
N. Y.) H o p p e .

A. Ferrari und R. Curti, Chemische und krystallographische Untersuchungen iiber 
die Nickelnitriie ziueiwertiger Mełalle. (Vgl. C. 1932. I. 2003. 2544.) Bei Nacharbeitung 
der Verss. von Mo u s s e r o n  u .  Ca r it e a u  (C. 1933. I. 753) bestatigen Vff. die Existenz 
von Ba2[Ni(NO2)0] u. Sr2[Ni(N02)6], nicht aber diejenigo von Ca2[Ni(NO2)0] u. ge- 
misehten Erdalkaliniekelnitriten. Neu dargestellt wird Pb2[Ni{N02)e]-6 IIJ j aus Lsg. 
von Pb(N02)2 u. Ni(N02)2 beim Verdunsten, gelbo krystallino Krusten. Die krystallo- 
graph. Unters. der Verbb. ergibt bei 4 Moll. im Elementarwurfel folgende Werte: 
Ba2[Ni(N02)6] a =  10,67 A, D. 3,332; Sr2[Ni(N02)ę] a =  10,54 A, D. 2,892; Pb2[Ni- 
{N02)g] a =  10,55 A, D. 4,234. Die Gitterstruktur laBt sich aus derjenigen derCobalti- 
nitrite einwertiger Metalle (C. 1933. II. 33) ableiten durch Herausnahmo der in der 
Mitte der Seitenkanten u. im Zentrum des Wurfels befindlichen Sehwermetallatome. 
(Gazz. cliim. ital. 63. 499—506. Juli 1933. Mailand, Uniy., Inst. f. allg. u. physikal. 
Chemie.) R. K. Mu l l e r .

A. Ferrari und C. Colla, Iridionitrite ron Ammonium, Kalium, Rubidium, 
Cdsium, Thallium und Barium. Aus Ir(N 03)3 u. den entsprechenden Nitriten werden 
Iridionitrite dargestellt, darunter neu die des Rb, Cs, Tl u. Ba. Die kub. Gitterstruktur 
entspricht der des K3[Co(N02)o] (C. 1933. II. 33), wobei im Falle des Ba je 2 Alkali- 
atome durch 1 Ba-Atom ersetzt werden; allo untersuehten Verbb. sind isomorph. 
Dio krystallograph. Unters. ergibt: (NH4)3[Ir(N02)6] a =  10,73 A, D. 2,812;
K3[Ir(N02)»] a =  10,57 A, D. 3,297; Rb3[Ir(N02)6] a =  10,77 A, D. 3,856; CsjtlrfNOj,).] 
a =  11,17 A, D. 4,134; Tl3[Ir(N02)8] a =  10,73 A, D. 5,817; Ba3[Ir(N02)6]2 a =  10,60 A. 
Wenn Ggw. von Cl' bei der Darst. yermieden wird, sind die Verbb. rein weiB, nur die 
Tl-Verb. etwas gelblich; sie sind unl. auch in konz. Mineralsauren auBer in h. konz.
H,S04 (Tl-Verb. nach Zusatz von HN02). Die Darst. der Na-Verb. ist dadureh er- 
schwert, daB sie 11. in W. u. A. ist. (Gazz. chim. ital. 63. 507—13. Juli 1933. Mailand, 
Uniy., Inst. f. allg. u. physik. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

A. Ferrari und c. Colla, Rhodicnilrite ron Ammonium, Kalium, Rubidium, 
Ciisium, Thallium, Barium und Blei. (Vgl. vorst. Ref.) Ausgehend yon Rh2(S04)3 
bzw. Na3[Rh(N02)6] stellen Vff. die Rhodionitrite von NH4, K, Rb, Cs, Tl, Ba u. Pb 
dar u. bestimmen dereń Krystallstruktur, die derjenigen des K 3[Co(N02)6] (C. 1933.
II. 33) entspricht, wobei im Falle der Ba- u. Pb- Verbb. nur die Halfte der dem K 
entsprechenden Atomlagen besetzt ist. Die Verbb. sind samtlieh isomorph. Die 
Dimensionen u. DD. sind: (NH4)3[Rh(N02)8] a =  10,91 ±  0,02 A, D. 2,214, Ks[Rh- 
(N02)6] a =  10,63 ±  0,02 A, D. 2,744, Rb3[Rh(N02)6] a =  10,83 ±  0,02 A, D. 3,321, 
C83[Rh(N0 2)6] a =  11,30 ±  0,02 A, D. 3,357, Tl3[Rh(N02)6] a =  10,91 ±  0,02 A,
D. 5,073, Ba3[Rh(N02)6]2 a =  10,70 A, Pb3[Rh(N02)6]2 a =  10,53 A. AuBer dem 
gelben, in yerd. Mineralsauren unl. Tl3[Rh(N02)6] sind alle Verbb. bei Abwesenheit 
von Cl' weiB, die Pb-Verb. ist weniger 1. ais die Ba-Verb. (Atti R. Aecad. naz. Lincei, 
Rend. [6] 18. 45—52.1933. Mailand, Univ., Inst. f. allg. u. physik. Chemie.) R. K. Mu.

Don M. Yost und Albert L. Kaye, Ein Versuch zur Herslellung eines Xenon- 
ohlorids oder -fluorids. (Ygl. A n t r o p o f f , C. 1932. II. 2161.) Yff. benutzten bei ihren
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Verss. X in Mischung mit Cl u. F. Eine (Juarzróhre mit einem Gemisch von X (70 mm) 
u. Cl (225 mm) wurde mit dom Liclit einer Hg-Dampflampe u. eines Lichtbogens 
12 Stdn. lang bestrahlt. Eine Druckiinderung war nicht festzustellen. Nach Konden- 
sation des Gasgemisches mit fl. Luft beobachtete man eine geringe Menge einer roten 
FI., dereń Farbę kurz nach dem Entfernen der fl. Luft verschwand. Die Mischung 
wurde dann in eine mit W-Elektroden versehene Birne gebracht u. ein Lichtbogen 
erzcugt. Nach Kondensierung mit fl. Luft war eine groBere Menge der roten Fl. fest
zustellen. Die Unters. ergab, daB es sich hierbei um eine geliirbte Mcdifikation von 
HC1 handelt, die G i a u q u e  bereits bescbrieben bat (C. 1£28. I. 1508). Es ergab sich 
kein Anbaltspunkt fiir das Vorhandensein von XC1. Auch die mit X u. F  in ahnlicher 
Weise durchgefiihrten Verss. ergaben ebenfalls negative Besultate, womit natiirlich 
nicht gesagt ist, daB das Fluorid nicht existenzfahig ist. N u. F  verbinden eicli auch 
nicht direkt im Lichtbogen, trotzdem liiBt sieli indirekt NF3, eine sehr festc Vcrb., 
darstellen. (,J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 3890—92. Sept. 1933. Pasadena, Cali- 
fornien.) H oppe.

Harold Simmons Bootłi und Abe R. Bozarth, Pliosphorjluorchloride. Bei der 
Behandlung von PC13 mit SbF3 in Ggw. von SbCls entsteht hauptsachlich PF3 u. da- 
neben zwei bisher unbekannto Gase, PF2C1 (Kp. —48°, F. —1U60) u. PFC12, dessen 
Kp. wenig unter Zimmertenip. liegt. Diese beiden Verbb. sind sowohl in gasfórmigen 
ais auch fl. Zustand farblos u. rauehen an der Luft. Gute Ausbeuten erhalt man, wenn 
man 450 Teile PC13 u. 10 Teile SbCl5 mischt u. unter starkom Riihren sublimiertcs 
SbF3 bei Zimmertemp. langsam zufiigt. Bessere Ausbeuten erzielt man durch Um- 
setzen von PC13 mit PF3. Man liiBt zu diesem Zweck ein acjuimolekulares Gasgcmisch 
von PClj u. PF3 durch ein m it Porzellanstiickchen gefiilltes Glasrohr streichen, das 
elektr. auf 200° erhitzt wird. 50%  des Gemisches werden umgesetzt in PF2C1 u. PFCL. 
(J . Amer. chem. Soc. 55 . 3890. Sept. 1933. Cleveland, Ohio.) H oppe.

L. Hackspill, Neuere Untersuchungen iiber Borate und Bor. Zusammenfassendcr 
Vortrag. (Hclv. chiin. Acta 16.1099—1118.2/10. 1933. Paris, Sorbonne.) G u n th e r .

M. A. Besborodov, Das Verhalten von Nalriumcarbonat bei isolhermischer Er- 
hiłzung. Na2C03 wird teils allein, teils gemischt mit gepulvertem Glas, in Pt- u. Por- 
zellantiegeln kiirzere Zeit erhitzt. Der Gewichtsverlust, der wahrend der Erhitzung 
eintritt, ist auf Freiwerden von C02 zuruckzufiihren. Er hiingt ab von der Tiefe der 
Tiegelfullung, der Temp. u. der Erhitzungszeit. Im Pt-Tiegel uberschreitet der Gewichts- 
verlust nicht 1,57% in 3 Stdn. bei 1000°; bei 800° betragt der Verlust ca. 0,2°. Im 
Porzellantiegel ist der Verlust viel hóher, da Na2CO:l mit den Tiegelwanden reagiert, 
Die Ggw. von GIaspulver beeinfluBt die Rk. bei 800° kaum, bei 1000° erreicht der 
C02-Verlust sowohl im Pt-Tiegel ais auch im Porzellantiegel den theoret. Wert. (J. Soc. 
Glass Technol. 17. Nr. 65. Trans. 9—21. Marz 1933. Leningrad, Chem .-Technolog. 
Inst., Glas-Labor.) Roll.

F. Ćńta, Ozydation von Tliallo- zu Thallisalzen und Redulclion ton Thallisalzeii 
durch Natriumarsenit. Vf. stellt Tl"' her durch Oxydation von reineni T12C03 mittels 
Br-W. Die Rk. ist quantitativ. Thallisalze sind im CberschuB von HC1 u. HBr auch in 
der Hitze bestandig infolge Komplexbldg. T l'” -f 4C1' T1C14', wahrend mit Sclwe-
felsiiure, Phosphorsaure, Cberehlorsaure teilweise Thallosalz zuruckgebildet wird. Die 
Red. des Thallisalzes mittels Na-Arsenit in saurem Medium fiihrt bei Anwesenheit 
v o n  HC1 u . HBr zu befriedigenden R e su lta te n , nicht aber in Ggw. von Phosphorsaure, 
Schwefelsaure, Uberchlorsaure, dereń zers. Wrkg. jedoch durch Zugabe von Chloralkali 
aufgehoben wird. I n  der Praxis empfiehlt sich Titration —  das entstandene Thallosalz 
wird durch N aJ ausgefallt u. der ArsenituberschuB mit Jod zurucktitriert in alkal. 
Medium, indem man die neutrale Thallisalzlsg. in alkal. Arsenitlsg. einlaufen laut. 
Der Fehler betragt ca. 0,2%. (Coli. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 5- 287—301. Juli/Aug. 
1933. Prag, Analyt. Inst. an d. Ecole Politechn.) G u n th e r .

Crawford F. Failey, Die Loslichkeit von Thallojodat in Losungen tcm A
mellitat. Vf. bestimmte, ais Beitrag zur Kenntnis der vielwertigen Ionen, konflu ’ -
metr. die pH-Anderung einer Mellitsaurelsg. bei sukzessiver Zugabe von einem Aquiva e 
Alkali; der erhaltene pH-Verlauf ahnelt sehr dem fiir Proteine geltenden, a,na oge 
Verlauf. Ferner wurde die Loslichkeit von Thallojodat in Lsgg., "'ciche nur J e i 
saure oder auBer dieser noch NaCl bzw. NaOH, NaN03, MgCl2, MgS04 oder J 
in yerschiedenen Mengen enthielten. Die Loslichkeit von Thallojodat ist Dei g> • 
von Na-Mellitat uberrasehend groB. Es war zu erwarten, daB die Ainvesen ei ~ 
dritten Salzes, entspreehend der Anderung des elektr. Feldes um die sec swe
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Ionen, eine Verminderung der Losliehkeit herbeifiihrt, was durch die Veres. auch be- 
statigt wurde. Es wurde festgestellt, daB der Aktivitatskoeff. des Thallojodats bei 
Zugabe der genannten Elektrolyte zu den Na-Mellitatlsgg. erst sinkt, bei hóherer 
Konz. des Elektrolytzusatzes aber wieder steigt. (J . Amer. chem. Soc. 5 5 . 3112—16 
Aug. 1933. New York City, Departm. of Biological Chem., Columbia Univ.) J u z a . .

J. B. Chloupek. VI. Z. Danes und B. A. Daneśova, Die Losliehkeit von Calcium- 
jodat in Wasser und in luasserigm Losungen einiger Elektrolyte. Die Losliehkeit von 
Calciumjodat bei 25° in W. u. wss. Lsgg. von K N 03, K2S04, MgCl2 u. MgS04 wird 
gemessen. (Coli. Trav. chim. Tchecoslovaquie 5. 339—42. Juli/Aug. 1933. Prag, Tschech. 
Teehn. Hochsch., Inst. f. Physikal. Chem.) G u n t h e r .

Samuel J. Kiehl und Henry B. Hardt, Beobachtungen beim Gluhen von Magne- 
siumammoniumphosphat. VIII. (VII. vgl. C. 1 9 3 3 . II. 324.) Beim Veraschen von 
MgNH4-P04-Ndd., wie man sie bei der Best. von Mg oder P  erhalt, beobachtet man 
eine Luminescenz u. nach Bcendigung des Prozesses findet man sehr haufig im weiBen 
Riickstand dunkle Einschliisse. Vff. untersuchten diese Erscheinungen u. stellten fest, 
dafi die Luminescenz des MgNH4-P04-6 H ,0  u. MgNH4-P04-H20 der Temp.-Steige- 
rung zuzuschreiben ist, die durch die groBe Warmemenge bei der Umwandlung des 
amorphen in das krystallisierte Mg2P20 , verursacht wird. Das Vorhandensein der 
dunklen Einschliisse fuhren Vff. darauf zuriick, daB MgNH4-P04-6 H20  zu Beginn 
der Erhitzung, wenn es Krystallwasser yerliert, die Eig. besitzt, gewisse gasartige 
organ. Substanzen, sofern solche vorhanden sind, fest zu binden, die sich spater zers. 
u. Graphit-C hinterlassen. (J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 3555—60. Sept. 1933. New 
York.) H o p p e .

Elmer Ely Jukkola, The preparation and properties of some of the rare earth  metals. Urbana:
Univ. of Illinois 1933. (6 S.) pap., 0.25.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Alfred Treibs und Hermami Steinmetz, Ober das Vorkommen von Anthrachinon- 

farbstoffen im Mineralreich (GraebeU). An Bruchfliichen von Gesteinsstucken aus 
Blóeken von Schieferton, die im Bergbau von Olsnitz in Sachsen 291 m unter Tage 
an einer Verwerfungsgrenze von Rotliegendem u. Carbon gesammelt waren, fand sich 
in sehr wechselnder Menge ein ziegelroter Anflug, der in Chlf. gel. u. dann aus anderen 
organ. Losungsmm. umkrystallisiert wurde. Alles in alleni wurden 14 mg krystalli- 
8iertes Materiał isoliert, das sehr wahrscheinlich zur Anthrachinonreihe gehórt. Das 
organ. Minerał wurde nach einem Klassiker der Anthracenreihe GraebeU genannt. 
Hauptsachlich durch spektr. Unterss. wurde ermittelt, daB der Graebeit in der Haupt- 
sache aus einem Farbstoff, GraebeU a, F. um 250°, besteht, aber mindestens einen 
zweiten beigemengt enthalt, der ais GraebeU b gefiihrt wird. Die mit 1/3— 1/i der n. 
Einwaage ausgefiihrte Mikroanalyse ergab fiir Graebeit a die Formel Cj8Hi40 8 oder 
Ci;Hj,08, es handelt sich bei ihm also wahrscheinlich um ein Oxyanthrachinonderiv. 
mit eińsr Seitenkette von 3 oder 4 C-Atomen. Die Farbstoffe lassen sich mit Hydro- 
sulfit verkiipen, die Leukoverbb. mit Luft reoxydieren. Ausfarbungen mit yerschiedenen 
Beizen auf Wolle wurden dargestellt. Aus dem Sublimationsprod. wurde mit alkal. 
Silberlsg. ein krystallisiertes Ag-Salz erhalten. In gleicher Weise entstehen auch Ag- 
Salze von Polyoxyanthraehinonen, von denen das Ag-Salz des Alizarinhexacyanins 
(h2,4,5,7,8-Hexaoxyanthrachinons), CltH4OsAg4, dunkelblaue Nadelchen, dargestellt 
wurde. Die aus Graebeit a einer bestimmten Gesteinsprobe durch Sublimation im 
Hockvakuum in einer Ausbeute von 3 mg erhaltenen orangeroten Nadelchen vom
F. 245° sind ein noch unbekanntes Hexaoxyanthrachinon, C14H80 8, wie insbesondere 
auch der Vergleich seines Absorptionsspektrums in A., Pyridin, H 2SÓ4, H2SO.,- B(OH)?, 
/io-n. NaOH u. seines Fluorescenzspektrums in konz. H 2S04 u. H2S04-B(0H)j mit 

“en entsprechenden Spektren von durch Sublimation im Hoehvakuum gereinigten 
rolyosyanthrachinonen, des Alizarinpentacyanins (1,2,4,5,8-Pentaoxyanthrachinons), 
sowie der 3 bekannten Hexaoxyanthrachinone Anthracenblau W R (1,2,4,5,G,8-Hexa- 
°xyanthraehinon), Alizarinhezacyanin u. RufigaUussaure (1,2,3,5,6,7-Hexaoxyanthra- 
chmon) zeigt. — Bei den yon M e e k  u . WATSON (J. chem. Soc. London 109 [1916]. 544; 
111 [1917]. 969) spektr. gemessenen Oxyanthrachinonen handelte es sich yielleieht 
um Gemische. (Liebigs Ann. Chem. 506. 171—95. 16/10. 1933. Miinchen, Teehn. 
Hochsch.) B e h r l e .
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Hendrik Romeyn jr., Indium und Scandium im Pegmalit. Im Pegmatitgeatein 
im westlichen Utah wurde In u. Sc gefunden. Analysen von Durchschnittsproben 
ergaben 1,0—2,8°/o In u. 0,5—1,2°/0 Sc. Es ist interessant, daB diese Metalle nicht in 
Verb. mit Zn vorkommen. Die Hauptmineralien sind Cordierit, Actinolit, Antigorit, 
Calcit u. Molybdanglanz. Wahrscheinlich ist ein Teil des Al im Cordierit durcn In 
ersetzt. Die Form, in der das Sc yorkommt, ist bis jetzt noch nicht bestimmt worden. 
(J. Amer. chem. Soc. 55. 3899—3900. Sept. 1933. Salt Lake City, Utah.) H oppe.

O. Liining und K. Brohm, Alka.li-alkalisch.es Orundwasser aus der Kreidefomiation. 
Analysenergebnisse solcher alkalibicarbonatbaltiger Wasser, dcren relativ hoher Jod- 
geh. (bis zu 20 y/l) auf Entstehung aus Seepflanzen hinweist. (Z. Unters. Lebensmittel 
66. 365—68. Sept. 1933. Braunschweig, Staatl. Lebensmitteluntersuchungsanstalt 
an der Techn. Hochschule.) Groszfeld .

[russ.] Nikolai Ignatjewitsoh Switalski, KursuB der Erzlagerstatten. Teil I. Die magmatischen 
Lagerstatten. Leningrad-Moskau-Nowossibirsk: Gorno-geol.-neft. isdat. 1933. (III, 
367 S.) Rbl. 5.50.

D. Organische Chemie.
Austin M. Patterson, Endgiilliger Berićht der Kommission fur die Reform der 

Nomenklatur der organischm Chemie. Die in Liittich (14.—20/9. 1930) von der Kom- 
mission der internationalen Union aufgestellten Regeln (vgl. C. 1931. II. 1549; 1932.
I. 932) werden mitgeteilt u. ausfuhrlich kommentiert. (J. Amer. chem. Soc. 55. 
3905—25. Okt. 1933. Yellow Springs [O.], Antioch Coli.) Beh eie .

H. D. K. Drew, Die ebenen Formen von grofien Kohlenstoffringen. Vf. erortert 
dio Móglichkeit einer ebenen Anordnung gesatt. hochgliedriger Ringsysteme an Stelle 
der raumlichen Konfiguration. Es lassen sich regelmaCige Vielecke mit einspringenden 
Ecken konstruieren, dereń Winkel ungefahr gleich dem natiirlichen Valenzwinkel. 
des Kohlenstoffs sind. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 538—40. 30/6.1933.) Kalt.

G. B. Bonino, Uber einen móglichen Mechanismus der Racemisierung und der 
Waldenschen Umkehr. Vf. glaubt, daB die von Ferm i berechnete Móglichkeit der
2 spiegelbildlichen Stellungen des N-Atoms in der NH,-Pyramide auf die Verbb. vom 
Typus H-C-X3 ausgedehnt werden kann u. daB so eine Erklarung fur die Racemisierung 
u. fur die WALDENsche Umkehr mflglich sein konnte. (Gazz. chim. ital. 63. 448—52. 
Juni 1933. Bologna, AUgem. chem. Inst. d. Univ.) ScHNURMANN.

Thomas H. Vaughn, R. J. Spahr und J. A. Nieuwland, Schmekpunktskumn 
von einigen Alkyl- und Acetylen-Quecksilberderivaten. Zu den untersuchten Verbb. 
vgl. C. 1933. II. 1010 u. 2380. In den Gruppen der n-Dialkinyl-Quecksilber- u. den 
n-Bisalkyl-Queeksilber-Acetyliden haben die Verbb. mit gleicher C-Zahl in der Alkyl- 
gruppe eine fast konstantę Differenz der FF. von ca. 29°. Die Bisalkyl- Quecksilber- 
acetylide werden bis zum n-Decylglied hergestellt. Der ganz ahnliche Verlauf der
F.-Kurven bleibt. Die Alkyl-Quecksilberhalide werden in senr verd. alkoh. KOH-Lsgg. 
gel. u. C2H2 eingeleitet. n-Propanol ist ein gutes Losungsm. zum Umkrystallisieren. 
Die FF. der Alkyl-Quecksilberbromide werden neu gemessen u. hoher gefunden, aa 
bisher angegeben (Methyl 161,1°, Athyl 193,0°, n-Propyl 135,4°, n-Butyl 130,0, 
n-Amyl 122,3°, n-Hexyl 122,1°, n-Heptyl 118,1°, n-Octyl 114,9°, n-Nonyl 111,8", 
n-Decyl 111,2°; schwache, aber regelmaBige Alternation!). Die Herst. der hoheren 
Alkohole u. der Alkyl-Quecksilberbromide wird beschrieben. FF. der neuen liis- 
Alkyl-Quecksilberacetylide: n-Heptyl 95,9°, n-Oktyl 108,0°, n-Nonyl 98,4°, n-Decy 
110,7°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 4206—09. Okt. 1933. Notre Dame, Indiana, Umr., 
Dptmt. of Chem.) W.A.ROTH.

J. J. Leendertse, A. J. TuUeners und H. I. Watennan, Uber das^VerhaUen 
der Pentene mit verzweigten Kohlenstoffketten gegen Chlorwasserstoff und Alumint 
chlorid bei niedriger Temperatur. Bei der therm. W.-Abspaltung aus Amyla o 
bei 350—400° mit A120 3 ais Katalysator entsteht mit 80% Ausbeute eintiemisci 
Isopropyldthen, (CH3)2: CH-CH: CH2 (I), Trimethylathen, (CH3)2: C: CH • [Uf u. 
asymmetr. Methylathylathen, C2H5-C: CH, (III). Bei der katalyt. Hydrierung entótem

I
CU

aus allen 3 Verbb. 2-Methylbutan. Vrerss., die Isomeren durch fraktionierte Dest.
zu trennen, f i i h r t e n  nicht zum Ziel. E i n e  g e w i s s e  T r e n n u n g  gelang dagegen au ĝ  ,

Weg: Das Gemiseh wurde bei —80° mit HC1 gesatt. I bleibt dabei unverande ,
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II u. III unter HCl-Anlagerung in das gleiche 2-Cklor-2-methylbutan (IV) iiborgehen. 
Durch fraktionierte Dest. kann man hieraus I rein erhalten. Seine physikal. Konstanten 
stimmen mit den in der Literatur angegebenen iiberein. Beim Stehen in versehlossenen 
Gefafien verandert es sich auch in Ggw. von Na. An der Luft wurde Bldg. von Per- 
oxyden beobachtet. Bei —80° tritt mit A1C13 nur in geringem Mafie Polymerisation 
ein. Versetzt man mit Eis, so polymerisiert sich die M. sturm. zu einem hochmole- 
kularen paraffinahnlichen 01. Aus I bildet sich bei —80° mit HC1 bei Ggw. von A1C13 
2-Methyl-3-chlorbutan, Kp.eo 25—27°, nn2° =  1,4081, d20, =  0,8685. — Die Trennung 
von II u. III gelang nicht vollstandig. IV besitzt folgende Konstanten: Kp.782 85,4 bis 
85,6°, d-°4 =  0,8658, no20 =  1,40 58. Aus IV kann durch HCl-Abspaltung bei der 
Dest. iiber BaCU u. Natronkalk bei 350—400° ein Gemisch von II u. III wieder erhalten 
werden. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 5 2  ([4] 14). 515—24. 15/6. 1933. Delft, Lab. 
f. chem. Technol. d. Univ.) K a l t s c h m i t t .

R. Ahlberg, a -Thio-, a-Thionyl- und u-Sulfondibultersduren. I. Im Zusammen- 
hang mit der Unters. der a-Thionyldibuttersaure, von der 2 neue Isomere isoliert werden, 
wird die Synthese der <x-Thiodibuttersaure nach folgenden 3 Methoden neu durch- 
gefiihrt: a-Brombuttersaure wurde mit Na2S umgesetzt u. die gebildete Thiodibutter
saure ais Ba-Salz ausgefallt, das mit HC1 in Ggw. von A. im Scheidetrichter zerlegt 
wurde. Weniger gut verlauft die Umsetzung des a-Brombuttersaureathylesters mit 
NaaS; der Thiosiiureester, Kp .765 2 83° korr., wird mit alkoh. Kali yerseift. Schliefilich 
wurde noch das Di-Na-Salz der a-Mercaptobuttersaure mit a-Brombuttersaureathyl- 
ester umgesetzt. Die nach dem 1. Verf. erhaltene iith. Lsg. der Saure wurde in wss. 
Lag. iibergefiihrt, aus der durch fraktionierte Krystallisation a) eine Saure vom F. 109,5 
bis 110°, b) eine unreine, neue Form der a-Thiodibuttersaure, c) eine Racemsaure (F. bis 
84°) isoliert wurden (Darst. der Thiodibutters&ure vgl. auch JóNSSON, Diss. Lund 
1929). Die Osydation der Thiodibuttersaure mit H20 2 zu a-Thionyldibuttersaure 
ergab folgendes: 1. Obiges Prod. b lieferte ein Oxydationsprod., das bei weiterer Oxy- 
dation mit KMn04 ein Gemisch von ungefahr gleichviel meso- u. rac.-a-Sulfonyldibutter- 
saure gab (F. 156—158° bzw. 150—152°). Prod. b mufi also eine 3. stereoisomere Form 
der cc-Thiodibuttersdure darstellen. 2. Mesothiodibuttersaure gab bei der Oxydation 
ein Gemisch einer in A. wl. Saure vom F. 119—120,5° (wahrscheinlich ident. mit der 
„Mesothionyldibuttersaure" von JÓNSSON vom F. 102—103°) u. einer 11., schwer 
krystallisierenden, die sich leicht aus der wl. Saure bildet. Beide Sauren sind stereo- 
isomer u. zwar ist die 11. eine 3. stereoisomere a.-Thionyldibutłersdure. Aus Mesothio
dibuttersaure wurde aufierdem noch eine in A. 11. 4. Form gebildet. 3. Ein Praparat 
der Mesothiodibuttersaure vom F. 107—108° gab nur (mit Brucin spaltbare) „rac. 
Thionyldibuttersaure" vom F. 129—130°, ident. 4. mit der aus rac. Thiodibuttersaure 
erhaltenen in A. wl. Saure vom F. 132—133° (JÓNSSON 130°).

II. Vałenzrichtungen des Schwefelatoms. Die Annahme eines Tetraedermodells fiir
2-wertigen S erklart das Vork. von 2 isomeren Formen von Sulfiden — a-Thiodibutter
saure mufi in 2 Meso- u. 2 rac. Formen vorkommen. Fiir 4-wertigen S erklart sie nicht 
nur das Vork. von 2 isomeren Phenylsulfoxyden u. wenigstens 4 isomeren a-Thionyl- 
dibuttersauren, sondern auch das Auftreten akt. Sulfoxyde der Formel NH2 • C6H4 - 
SO-CjH^-CHj (C. 1 9 2 6 . II. 2294). Die Oktaederform fiir 6-wertigen S bedińgt das 
Vork. von 3 stereoisomeren (+  )-a-Sulfondibutteraauren (bisher 2 bekannt). Das Vork. 
von 4 stereoisomeren a-Thionyldibuttersauren braucht keineswegs zu beweisen, dafi
4 isomere Thiodibuttersauren wirklich vorkommen. Fiir eine Annahme, dafi 4-wertiger
5 gleich P t11 die Valenzriehtungen iiberwiegend in derselben Ebene liegen hat, spricht
mogUcherweise das Verh. der Mesothiodibuttersaure bei der Oxydation, wobei zuweilen 
Konfigurationsanderung an einem der C-Atome eintritt. (Svensk kem. Tidskr. 44 .
48—58. Orebro.) . H e l l r i e g e l .

Eugen Muller und Helmut DisseLhoff, Uber die Einwirkung von Natrium auf
alipJiatische Diazoverbindungen. (Vorl. Mitt.) Beim Trocknen einer ath. Lsg. von CH2N2 
mit Na beobachteten Vff. lebhafte Gasentw. u. schliefilich vollige Entfarbung. Nach 
Arndt (C. 1930. II. 1210) uber die Gasphase bereitetes, alkohol- u. wasserfreies CH2N2 
®»b mit Triphenylmethylnalrium einen Nd., der mit W. zera. einen Teil des angewandten 

zuriicklieferte. Isolierung der wahrscheinlich entstehenden Na-Verb. gelang 
mcht, da der athertrockene Nd. unter N2 explodierte; dagegen reagierte er heftig mit 
Benzoylchlorid unter Bldg. einer Verb. C8HeON2, die nicht mit Diazoacetophenon 
ident. ist. DiphenyldiazometJian reagierte mit Triphenylmethylnatrium ohne merkliche 
«asentw. unter Bldg. einer atherlósliehen Verb., die bei der Zers. m it W. eine Verb.
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C32H 2SN 3 ergab, die nicht mit Diphenylketazin ident. ist. In Analogie zu diesem Verh. 
der aliphat. Diazoyerbb. (vgl. H a n t z s c h  u . L e h m a n n ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 34 
[1901]. 2522) reagiert auch Phenylazid mit Triphonylmethylnatrium unter Entfarbung. 
(Naturwiss. 21. 661. 8/9. 1933. Danzig-Langfuhr, Organ.-chem. Inst. der Techn. Hoch- 
schule.) C o r t e .

G. Bryant Bachman, Enlhalogenisierung bromierter, aliphatischer Sauren. Brom- 
und Dibromolefine. — Die Pyridinsalze von a,/i-Dibromfettsauren zerfallen beim Er- 
liitzen unter Bldg. von 1-Brom-l-olefinen u. a-Bromolefinsauren. Die letztere Ek. 
pflegt zu uberwiegen. Dagegen geben a,a,/5-Tribromfettsauren in ausgezeichneter Aus
beute nur 1,1-Dibrom-l-ołefine. (Der Rk.-Mechanismus bedarf noch der Aufklarung.) 
Die Rkk. eignen sich zur Darst. der angefiihrten Verbb., 1-Brom-l-olefine kónnen zur 
Darst. der n. Acetylene dienen. 1,1-Dibrom-l-olefine, besonders 1,1-Dibrompropen, 
absorbieren Luftsauerstoff u. nehmen dabei einen stechenden Geruch nach HBr an.

V o r s u c h e .  Hezanal: Aus n-Amyl-Mg-Br mit o-Ameisensaureester. Kp.747 126 
bis 128°; nn20 =  1,4068; D .204 0,8176. — a -Octensaure: Aus dem vorigen mit łlalon- 
saure in Ggw. von Pyridin. Ivp.22 1 54° (korr.); nc20 =  1,4587; D .2°4 0,9807. p-Brom- 
phenacylester: E. 92,5°. — a,p-Dibromheptansdure: Aus der ungesatt. Saure mit Br, 
in CS2 (Sonnenlicht beschleunigt stark). F. 74,5°. — Die <x,f}-Dibromoctansaure ist 
ein Ol. — a - B r o m o l e f i n s a u r e n :  Darst. s. o. a-Pentensaure: F. 49—50°; 
Kp.ls 122—124°. a -Hezemdure: F. 37—38°; Kp.15 143—145°. a-Heptensaure: Kp.ls 
153—156°. a -Octensaure: Kp.ls 165—167°. a -Nonensaure: Kp.is 176—179°. —
a,a,/? - T r i b r o m f e t t s a u r e n :  Aus den a-Bromolefinsauren mit Br2 in CS2 im 
Sonnenlicht. -valeriansaure: F. 90,5—91°; -capronsaure: F. 102,5°; -dnanths&ure: 
F. 72°. Die -caprylsaure u. die -pelargonsaure sind Ole. — 1,1 - D i b r o m o l e f i n e :  
Aus den Tribromsauren durch Erhitzen mit wss. Na,C03-Lsg. — -1-propen: Kp.;so 
127,4°; D .2°20 1,9803; nD20 =  1,52 60. — -1-buten: Kp.22'53—55°; D .2°20 1,8348; nD20 =
1,5168. — ~l-penten: Kp .22 72—74°; D .2°20 1,7013; nD2° =  1,5097. — -l-hexen: Kp.22 
90—92°; D .2020 1,6047; nD2° =  1,5050. — 1-hepten: Kp .22 105—107°; D.2°20 1,5 1 30; 
nD20 =  1,5009. — -1-octen: Kp .22 120—122°; D .2°20 =  1,44 48; nD2° =  1,4978. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 4279—84. Okt. 1933. Ohio State Univ.) Heimhold.

Arthur W. Davidson und Wilbert Chappell, Weitere Untersuchungen iiber essig- 
saure Acetatlosungen. In  Erganzung friiherer Arbeiten (C. 19 3 1 . II. 218) wurde die 
Lóslichkeit von Sr-{C2H30 2)2 u. N i- (C2/ / 30 2)2 in reiner wasserfreicr CH3-COOH in 
einem gróBeren Temp.-Bereich untersucht. Die Lóslichkeit des Sr-Salzes liegt zwischen 
der des entsprechenden Ba- u. Ca-Salzes. Beim Ni-(C2H30 2)2 schwankt sowohl.die 
Lóslichkeit in CH3-C00H bei 30° ais auch die Zus. der fl. Phase im Gleichgewieht 
mit der Lsg. Dieses anomale Verh. wird auf die Anwesenheit kolloidaler Bestandteile 
zuriickgefunrt. Die Lóslichkeit des Ni - (C jH ^ J j vermindert sich mit zunehmender 
Konz. von CH3-COO-NH4. Es gelang die Herst. zweier neuer Verbb. Sr(C2H302)!i' 
HC\U30 2 u. Ni(C2H302)2 • NH t • C2H302 ■ 2 H CM zO„. Die Abweichungen der Gcfrier- 
punktserniedrigungskurven mehrerer Acetate in CH3 • COOH von der Kurve einer idealen 
Lsg. werden diskutiert. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3531—37. Sept. 1933. Lawrence, 
Kansas.) HOPPE.

Walther F. Goebel und Frank H. Babers, Derivale von Olucuronsdure. III. 
Synłhese von Diacetylchlorglucuron. (II. vgl. C. 19 3 3 . II. 1867.) Triacetylglucuron 
geht bei Behandlung mit Chlorwasserstoff u. Acetylchlorid in Diacetylchlorglucuron 
iiber, das ziemlieh bestandig ist u. fiir Synthesen von Glucuroniden u. Aldobionsauren 
Verwendung finden soli.

Y e r s u c h e .  Diacetylchlorglucuron, C10Hu O7C1. Triacetylglucuron wird in Acetyl
chlorid gel., mit HC1 bei —70° gesatt. u. 2 Tage bei Raumtemp. aufbewahrt (DrucK- 
flasche!). Nach dem Abdest. des Acetylchlorids in Chlf. aufnehmen u. mit eiskalter
0,1-n. NaHCOs-Lsg. waschen. Der sirupóse Ruckstand der Chlf.-Lsg. wird mit • 
behandelt u. krystallisiert beim Animpfen. Ausbeute 83°/0- Umlósen aus Chlt.- 
F. 107,5—108,5° (korr.), [a]D22 =  +95,5° (Chlf., c =  1,257). — Diacetylglucurm, 
Ci0H 12O8. A us der Chloryerb. in ath. Lsg. mit Silbercarbonat in Ggw. v o n  Spuren V • 

Ausbeute 80%. Aus A. schnell umkrystallisiert schm. es bei 130—131 . łBomerisi 
sich in alkoh. Lsg., in W. tritt Zers. ein unter Bldg. von sauren Prodd. [“Jd — + 1 > 
(nach 2 Min.) — y  +75,8° (nach 25 Min.) in absol. CH3OH, c =  0,561. (J. bio . 
mistry 1 0 1 . 173—77. -Tuni 1933. New York, R o c K F . F E Ł Ł E R - I n s t .  fur memzin. 
Forschung.) E r l b a c h .
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Carl Niemann, Eugene Schoeffel und Karl Paul Link,-Substituierte Hydrazin- 
derivate der Hezuronsduren. Phenylhydrazin- und p-Bromphenylhydrazinderivatc von 
d-Oalakturonsdure und p-Bromphenylhydrazinderivale von d-Mannuronsdure. Die Unters. 
der in der Natur weit verbreiteten Uronsauren wird sehr crschwert durch das Fehlen 
wohldefinierter Deriw. Eine Literaturubersicht zeigt zudem, daB die Angaben iiber 
Isolierung u. Eigg. von Hexuronsaureverbb. stark voneinander abweichen. Vff. stellten 
daher eine Reihe aubstituierter Hydrazinderiw. yon zwei Hexuronsiiuren dar u. unter- 
suchen diese auf ihre Eignung fiir dereń Charakterisierung. — Allgemein sind dio 
Bariutnsalze der Phenylhydrazone swl. in allen Lósungsmm., daher yorzuglich geeignet 
zur I so lie ru n g  der Uronsauren, nicht aber fiir die Id e n tif iz ie ru n g . Sie schm. sehr 
hoch, u. die geringe Laslichkeit erschwert ihre Reinigung. ZweckmiiBig fiihrt man die 
Ba-Salze deshalb in die freien Phenylhydrazone oder ihre Phenylhydrazinsalze iiber, dio 
ausgezeichnot krystallisieren u. sich durch Drehung u. F. leicht eindeutig bestimmen 
lassen. Zur Isolierung kleiner Mengen Hexuronaaure ist die Anwendung von p-Brom- 
phenylhydrazin zu empfehlen, dessen Verbb. noch giinstigere Loslichkeitseigg. zeigen.

Y o r s u c h e .  Dio yerwendeten Phenylhydrazine miissen unbedingt unmittelbar 
vor dem Gebrauch frisch dest. oder umkrystaUisiert werden. Mannuron- u. Galakturon- 
saurepraparate waren nach bekannten Verff. dargestellt. — Phenylliydrazon des Barium- 
d-galakturonats, C24H30O12N4Ba. Aus Bariumgalakturonat mit Phenylhydrazin in 
essigsaurer, bariumacetathaltiger Lsg., aus dem Phenylhydrazinsalz (s. unten) durch 
Verseifen mit Ba(OH)2 in alkoh. Lsg. oder aus Bariumgalakturonat mit Phenylhydrazin- 
hydrochlorid nach G o ld sc h h id t u. Z e rn e r  (C. 1 9 1 3 . I. 1012). Schwerer, gelber 
Nd,, Ausbeute 53°/0. Verkohlt ohne zu schmelzen oder Gasentw. gegen 250°. — Phenyl- 
hydrazon des Phenylhydrazin-d-galakturonats, C18H24OaN4 (vgl. O h le  u. B e re n d ,
C. 1920. I. 2187). Aus Galakturonsaure u. Phenylhydrazin in essigsaurer Lsg. Hell- 
gelbe Krystalle aus 50°/oig. A. vom F. 133—134°, [a]d =  —10,4° (CHjOH, c =  1,1). — 
d-Oalakturonsaurephenylhydrazon, C12H 180 6N2. Das Bariumsalz wird in alkoh. Lsg. 
mit n. H2S04 bei 100° yerseift. Feine, gelbe Nadeln aus A.-W. vom F. 140—141°, 
Md22 =  +1,0° ±  0,5° (CHjOH, c =  1). — Phenylosazon des Phenylhydrazin-d-galak- 
turonats, C21H280 5N6. Darst. aus d-Galakturonsaure u. Phenylhydrazin in ublicher 
Weise. Das Umkrystallisieren gelingt aus 35°/oig. A., hellgelbe, semikrystalline M. 
vom F. 130—131°, [oc]d22 =  +2,40° ±  0,5 (CH3OH, c =  1). — Phenylosazon von 
Barium-d-galakturcmat, C3aH38Ć10N6Ba. Aus dem vorigen mit Barytwasser. Schm. 
nicht bis 250°, verkohlt aber. — p-Bromphenylhydrazon von Barium-d-galakluromat, 
CZ4H28Ol2N4Br2Ba. Wird in gleicher Weise dargestellt wie das Phenylhydrazinderiv. 
Die Ausbeute ist nach Verf. 2 quantitativ, nach 1 u. 3 55%- Gelber, nicht schm. Nd. — 
p-Bromphenylhydrazon von p-Bromphenylhydrazin-d-galakturonat, C18H210 6N4Br2 (vgl. 
O h l e  u .  B erend). Die Verb. kann sowohl in der Kalte (Ausbeute 36°/o) wie in der 
Warme dargestellt werden (Ausbeute 56%)- Hellgelbe, sich zusammenballende Prismen 
aus 70°/oig* A. vom F. 145—146°, [a]D22 =  +9,0° ±  0,5 (CH3OH, c =  0,7). — d-Galak- 
turonsaure-p-bromphenylhydrazon, CI2H 160 6N2Br. Krystalle aus 50°/oig- A. vom F. 150 
bis 151°, [a]n22 =  +11,5° — 3,0 (CH3OH, c =  1,36). — p-Bromphenylhydrazon von 
d-Galakturonsaure-p-bromphenylhydrazid, C18H 10O5N1Br2. d-Galakturonsaure wird mit 
salzsaurem p-Bromphenylhydrazin, Eg. u. Natriumacetat in 50°/oig. Pyridin auf dem 
Dampfbad erhitzt. Mit W. ausfallen, mit 95°/0ig. A. auswaschen u. aus Pyridin-W. 
umfallen. Ausbeute 23,7%. F. 174—175°, [a]D23 =  +17,7° ±  1,0 (Pyridin, c =  0,8). — 
p-Bromphenylhydrazon von Barium-d-mannuronał, C21H280 12N4Br2Ba. Darst. wie bei 
dem Phenylhydrazinderiv. der Galakturonsaure oder aus dem p-Bromphenylhydrazon 
des d-Mannuronsaurelactons mit 0,2-n. Ba(OH)2 in alkoh. Lsg. Gelber Nd. ohne F. 
bis 250°. — p-Bromphenylhydrazon des d-Mannuronsdurdacłons, C12H 130 5N2Br. Aus 
Mannuronsaurelacton mit p-Bromphenylhydrazinhydrochlorid u. Natriumacetat in 
wss. Lsg. in der Kalte. WeiBe Krystalle aus 40°/oig. A. vom F. 160°, Ausbeute 59°/0. 
[®]d52 =  +64,5° +  1,0 (CH3OH, c =  2,3). — p-Bromphenylhydrazon von p-Brom- 
fhenylhydrazin-d-mannuronat, C18H210 6N4Br2. Aus dem vorigen mit p-Bromphenyl- 
“ydrazin in 40°/oig. A. auf dem Dampfbad. Farblose Krystalle aus 40°/<>ig. A. vom 
F. 143—144°, [a]D22 =  +48,5° +  1,5 (CH30H, c =  1,4). — p-Bromphenylhydrazon 
*,on d-Mannuronsaure-p-bromphenylhydrazid, C18H 190 5N4Br2. Aus d-Mannuronsaure- 
lacton, p-Bromphenylhydrazinhydrochlorid u. Natriumacetat in wss. oder alkoh. 
essigsaurer Lsg. Gelbe Krystalle aus A. vom F. 174—175°, [oc]d22 =  +18,5° +  1,0 
Pyridin, c =  0,75). Ausbeute 19 bzw. 45°/0- (J- biol. Cbemistry 1 0 1 . 337—58. Juni 
1933. Madison, Wisc., Biochem. Lab. d. Abt. fiir Landw. Chemie.) E r lb a c h .
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Pierre Thomas und C. Kalman, Wirkung verscliiedener Zucker auf die Beaktion 
von Na-Molybdatlósungen. Vff. stellen fest, daB die Anderung des ph, die versehiedene 
Zucker an Boraxlsgg. hervorrufen, auch mit Na-Molybdatlsg. stattfindet, u. zwar 
werden schwach saure Molybdatlsgg. durch Zusatz von Zucker saurer u. schwach 
alkal. Lsgg. alkalischer. Auch Polyalkoliole wio Mannit verandern den pn in der 
angegebenen Richtung. Die starka te Wrkg. ruft Mannit hervor, dann folgen mit 
abnehmender Wrkg. Fructose, Xylose u. Galaktose. Der Nullpunkt, in dem keine der 
4 Substanzon eine Wrkg. heryorruft, liegt bei pit =  5,65 der Na-Molybdatlsg. Na- 
Molybdatlsg. (Vo-niolar) von pn =  5,5 (eingcstellt mit 1/1o-n. HC1) sinkt auf Zusatz 
von wss. Mannitlsg. ('/e-uiolar) auf pH =  5,1; Na-Molybdatlsg. von pH =  5,8 (ein- 
gestellt mit 1/10-n. NaOH) steigt auf Zusatz von Mannit auf pn =  7,2. Nach beiden 
Richtungen durchlauft die Wrkg. ein Maximum; Molybdatlsgg. in der Nake von 
Ph =  5,65 werden am stiirksten yerandert. Bei pH =  3 u. pn =  8 tendiert die Wrkg. 
gegen 0. — Da das Zusammenbringen von Zucker- u. Molybdatlsgg. unter pn =  5,65 H’, 
iiber ph =  5,65 aber OH' erzeugt, glauben Vff. nicht, daB die Bldg. von Molybdim- 
saureestern ais Ursache der pH-Verschiebungen anzusehen ist. (C. R. hebd. Sćances 
Acad. Sci. 197. 330—32. 24/7. 1933.) Dziengel.

Venancio Deulofeu, M. L. Wolfrom, Pedro Cattaneo, C. C. Christman und 
L. W. Georges, Die Acetylierung von Galakloseoxim. Das fruher beschriebene „a-Hexa- 
acotylgalaktoseoxim“ (WOLFROM, T h o m p s o n  u. G e o e g e s ,  C. 1932. II. 3383) ist 
keine einheitliche Verb. Vielmehr entstehen bei der milden Acetylierung von Galaktose- 
oxim Pentaacetylgalaktcmsaurenitril (I), Hcxaacetylaldchydogalaktoseoxiin (II) u. ein 
drittes Hexaacetat des Galaktoseoxims (III). Eine Molekularverb. von I u. II oder Misch- 
krystalle stellen das erwahnte „a-Acetat“ vor. Die Struktur von II steht dadureh 
fest, daB es durch Nachacetylieren des entsprechenden Pentaacetats zuganglich ist 
u. bei yorsichtigem Schmelzen in das acetylierte Galaktonsaurenitril iibergeht. III 
zeigt diese Rk. nicht u. verhalt sich darin wie /?-Hexaacetylglucoseoxim (vgl. WOLFROM 
u. T h o m p s o n ,  C. 1931. I. 2997). Da es ferner auch nicht in Spuren bei der Darst. 
von II entsteht, ist ihm eine Ringstruktur zuzuschreiben. Die Bldg. von I u. II ist 
eine Parallele zu der Rk.-Weise von Arabinoseoxim. Dieses liefert ausschlieBlich das 
Tetraaeetat des Arabonsaurenitrils; die Pentoseoxime fiihren also schon bei niedriger 
Temp. zu Rk.-Prodd., die Hexosen sonst erst in der Hitze bilden (vgl. W o h l, Ber. 
dtsch. chem. Ges. 26 [1893]. 730). Galaktoseoxim nimmt demnach eine Zwischen- 
stellung zwischen Hexose- u. Pentoseoximen ein.

V e r s u c h e. Acetylierung ron Galakloseoxim bei 25°. Sie erfolgt mit Pyridin- 
Acetanhydrid. Eine wechselnde Menge von Hexaacetylaldeliydogalaktoseoxim (F. 146°, 
M d 21 =  +23,6 in Clilf.) krystallisiert direkt aus. Das Filtrat ergibt mit Eis-W. einen 
Nd., der neben etwas III kauptsachlich das „a-Hexaaeetylgalaktoseoxim“ enthalt. 
Es ist durch Umkrystallisieren nicht zu zerlegen, eine teilweise Trennung gehngt durch 
Extraktion mit A., in dem II swl. ist. Dio Ggw. Yon I wurde nach Zemplen (C. 1926-
II. 556) nachgewiesen, II bildet kaum Silbereyanid. Ein synthet. Gemisch von I u. II 
zeigte in Drehung, nikr. Aussehen u. Verh. beim Umkrystallisieren vóllig gleiche Eigg. —
I wurde dargestellt durch Acetylierung von Galaktoseoxim mit Pyridin-Acetanhydnd 
bei 110°. F. 138° aus A. — Aus den wss. Mutterlaugen wird durch Clilf. das Hexa- 
acelat III, C18H250 12N, extrahiert. Es ist 11. in Chlf., Aceton, 1. in Bzl., h. A., h . ., wl- 
in A., unl. in PAe. Farblose, verwachsene Prismen aus Aceton-W. vom F. 10o • 
[ajn23 =  —27,5° (Chlf., c =  3,995). Beim Erhitzen iiber seinen F. zera. es sich ohne 
Entw. Y o n  Essigsaure oder Bldg. von Nitril. — Acetylierung mit Natriumacelat-Acet- 
anhydrid. Galaktoseoxim wurde in das sd. Gemisch eingetragen u. das Gemisch nn 
Eis-W. zers. Der Kryśtall-Nd. ist Pentaacelylgalakłmsaurenitril; das rein bei 13S-—loJ 
schm. u. [a]D25 =  +43,2° (Chlf., c =  4,06) zeigt. Aus der wss. Lsg. wird nach teii- 
weiser Neutralisation mit NaHC03 III isoliert durch Extraktion mit Chlf. leira- 
acetylaldehydo-l-arabinoseoxim, Ci3H10O9N. Aus T etraacetylaldchydo-l-arabm ose u. 
Hydroxylaminhydrochlorid in wss. Lsg. Feine Krystalle, sil. in Chlf., Aceton u. 
Methanol, I. in A., wl. in h. W., fast unl. in PAe. F. 137— 139° aus W., [?]d r  r/J ’“ 
(Chlf., c =  4,371). — Acetylierung. Mit A cetanhydrid-Pyridin bei 0° in 
mit Eis-W. Das Rk.-Prod. ist das Tetraacetylarabonsaurenitril vom i - l -U » 
[a]D24 =  +3,4° (Chlf., c =  5,061). (J. Amer. chem. Soc. 55- 3488—93.. Aug.. im *  
Columbus, Ohio, Univ., u. Buenos Aires, Physiolog. Inst.) , • ji

H. A. Spoelir und Harold H. Strain, t/ber die angebliche Polysacchan 
in alkalischen Losungen von Hexosen. d-Glucose, d-Fructose u. d-Gaia
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in was. Lsgg. in Ggw. von Natriumcarbonat, Caloium-, Blei- oder Uranylacetat keine 
Polymorisation zu Polysacchariden, wie N e f (C. 1 9 1 4 . I. 1491) angegeben liatte. Dor 
Red.-Wert gegeniiber BENEDlCTscher Lsg. u. der Aldosegeh. (bestimmt nach C a jo r i ,
C. 1923 . II. 223) vor u. nach der Saurehydrolyse war stets prakt. gleich. In den 
Carbonatlsgg. von Glucose u. Fructose tritt eine teilweise Isomerisation u. starkę 
Abnahmo des Red.-Verm6gens im Laufe von 2 Monaten ein. (Biochem. Z. 2 6 4 . 1—5. 
17/8. 1933. Stanford Univ., Calif.) E r l b a c h .

Gregoire Chiurdoglu, tlber die stereoisomcren 1,2-Diuthylcydopentane. (Vgl.
C. 1932 . I. 2161.) Diese KW-stoffe wurden analog den l-Methyl-2-athylcyelopentanen 
(1. c.) dargestellt. —  1,2-Didlhylcydoperdanol-(1), C9H 180. Schon von C a se  u .  R eib  
(C. 1 9 2 9 .1. 380) beschrieben. Verf. wie folgt verbessert: 1,15 g-Atom Mg u. 1,25 g-Mol. 
C2H5Br in 250 ccm sd. A. umgesetzt, in der Kalte Lsg. von 1 g-Mol. a-Athylcyclo- 
pentanon in 3 Voll. A. eingetropft, nach Stehen iiber Nacht mit W. zers., ath. Sehicht 
abdekantiert, Mg(OH)2 mit 2-n. HC1 von 0° gel. u. ausgeathert, ath. Lsgg. mit konz. 
NaHS03-Lsg. gewaschen usw. Ausbeute 54%. Daneben 2% des Rohprod. an a-Athyl- 
cydopentanol (nachgewiesen ais ungesatt. KW-stoff; vgl. unten) u. 30% eines un- 
bestandigen Prod. von Kp.a 140,3°, Kp.17 151,6° (in C02-at), D .°4 0,9676, D .2°4 0,9527, 
nD20 =  1,49 7 9. Das gewiinschte Carbinol zeigte Kp.40 98,4—99,0°, K p .18>1 82,0—82,6°, 
F. ca. —23°, D .°4 0,9237, D .2°4 0,9059, nD10 =  1,4574, MD =  42,72 (weitere n- u. 
M-Werte im Original), j/15 — 0,12994, ?;30 =  0,05077. — 1,2-Diathylcydopenten-(l), 
C9H16. 1 Vol. des vorigen mit 2 Voll. 90%ig. Ameisensaure 2 Stdn. im Olbad gekocht, 
KW-stoff8chicht abgegossen (Ausbeute 89%) u. iiber Na mit Kolonne mehrfach dest. 
Kp.,60 149,20—149,30°, F. —120°, D .°4 0,8252, D .2°4 0,8088, nD2° =  1,4512, MD =  41,30.
— Ais das rohe, nicht dest. Carbinol dehydratisiert u. das Prod. mit wirksamer Kolonne 
mehrfach iiber Na fraktioniert wurde, wurde eine Kopffraktion von Kp .7a0 106,5—107,5° 
abgetrennt u. ais l-Ałhylcydopenten-(l) identifiziert (vgl. C h a v a n n e  u .  B e c k e r ,
C. 1928. I. 1169). — Stereoisomere 1,2-Diathylcydopenłane, C9H 18. Voriges in Eg. mit 
Pt bei Raumtemp. hydriert, Eg. entfemt, mit W. u. Soda gewaschen, 3-mal mit konz. 
H2S04 geschiittelt. Dieses Prod. zeigte K p .760 1 49—154°, D .°4 0,8042, D.20., 0,78 88, 
hd20 =  1,4321, Md =  41,48, krit. Losungstemp. in Anilin =  52,9°. Es wurde unter 
Zusatz von ein w'enig Hydrochinon 21-mal mit Kolonne fraktioniert u. lieferte 2 Haupt- 
fraktionen mit folgenden Konstanten: 1. K p .760 147,53—147,55°, F. —95,6°, D .°4 0,7986,
D.2°4 0,7832, n fiir a, D, /S, y =  1,4274, 1,4295, 1,4349, 1,4392, M fur a, D, fl, y  =  41,38,
41,56, 42,01, 42,38, i;15 =  0,00723, r]30 — 0,00605, krit. Losungstemp. in Anilin =  56,6°.
2. Kp.760 153,55—153,58°, F. —118,7°, D .°4 0,8116, D .2°4 0.7960, n.fiir a, D, /S, y  =
1,4334,1,4356, 1,4410,1,4454, M fiir a, D, /?, y =  41,22, 41,40, 41,85, 42,21, i;l5 =  0,00815, 
ł?3o =  0,00669, krit. Losungstemp. in Anilin =  50,9°. Auffallend ist, daB das hóher 
sd. Isomero tiefer schm. ais das niedriger sd. Nach der v. AuwERSschen Regel ist das 
hóher sd. Isomere die cis-Form. (Buli. Soc. chim. Belgiąue 4 2 . 347—58. Aug./Sept. 
1933. Briissel, Univ.) L in d e n b a u m .

N. D. Zelinsky, S. E. Michlina und M. S. Eventowa, Ober neue Kohlenwasser- 
stoffe der Cydopenlanreihe und ihre Passivitdt gegeniiber der Dehydrogenisalionskatalyse.
1-Hexylcydope7ikmol-(1), CnH220, wurde dargestellt aus der Mg-organ. Verb. des 
a-Hesylbromids u. Cyclopentanon; fruchtartig riechende Fl., Kp .15 120—121°; D.-°,
0,9019; nD20 =  1,4629; Md =  51,93 (ber. 52,32). Der Vorlauf enthalt etwas n-Hexyl- 
cydopeTiten; zur Darst. des ungesatt. KW-stoffs, CnH 20, wird der Alkohol mit kryst. 
Oxalsaure erhitzt: K p .740 204—205°; D.-°, 0,8079; n D20 =  1,4490; MD =  50,53 (ber. 
50,33). Durch Uberleiten des KW-stoffs iiber Pt-Kohle in H2-at bei 200° wurde 
n-Hexylcydopenłan, CUH 22, erhalten: Kp.74s 204—206°; D .2°4 0,7903; ud20 =  1,43 70;

=  51,05 (ber. 50,80); verhalt sich bei der Dehydrogenisationskatalyse (Uberleiten 
iiber Pt-Kohle bei 300° im C02-Strom) vollig passiv. — n-Octylcydopentan, C13H 26, 
wurde uber den entsprechenden tertiaren Alkohol (aus Cyclopentanon u. n-Octyl- 
MgBr) erhalten. Der Alkohol wurde mit wss. Osalsaure erhitzt u. der ungesatt. KW- 
stoff, Kp. 124—129°, in Ggw. von Pd auf A120 3 hydriert. n-Octylcyclopentan: Kp .20 
133—134°; D .184 0,8156; n D18 =  1,4483; Md =  59,78 (ber. 60,03). Is t resistent gegen 
JJehydrogenisation u. somit ein Cyclopentanderiv. — 1,2-Dicydopentyldthan wurde iiber 
aB Cydopcntanon (Kp.743 130—130,5°, D .204 0,9502, no20 =  1,4371) erhalten; letzteres 

wurde mit Na in wss.-ath. Lsg. in C02-at reduziert. Das Cydopentanol (Kp.743 1 39,5 
J1® 140,5°, n D20 =  1,45 26, D .2°4 =  0,9488) wurde mit rauchender HC1 bei 110° in das 
Wiiorid (vgl. Ber. dtscli. chem. Ges. 4 1  [1908]. 2627) yerwandelt (Kp.748 114—115°, 
11D" =  1,4509, D .2°4 1,0051). Das Cyclopentenyl-MgCl wurde durch Erwarmen mit
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Trioxymethylen in Gydopentyhmihanol (Kp.7C3 162—163°, D .204 0,9260, iid20 =  1,4554) 
yerwandelt. Letzteres lieferte mit rotem P u. Jod das Jodid, K p .I(1 75°. Das Jodid 
(2 Moll.) ergab mit 2 Na in A. ein Rk.-Prod., aus dem die Fraktionen (748 mm) yom 
Kp. 80—81°, 180—209° u. 210—230° isoliert wurden. Die erste Fraktion war Bicyclo- 
[0,l,3]-hexan (vgl. Z e l t n s k y ,  U s c h a k o w ,  C. 1926. I .  913 u. friiher). Die Haupt- 
menge der hoher sd. KW-stoffe ging in 2 Fraktionen, 210—220° u. 220—230°, iiber. 
Es liegen 2 isomere KW-stoffe vor, dereń Charakter durch Dehydrogenisationskatalyse 
festgestellt wurde. Es zeigte sich, daB bei Einw. von J  u. P  auf Cyclopentylmethanol 
auch Cyclohexyljodid entstelit, das AnlaB zur Bldg. yon Dicyclohexyl gibt. Die Fraktion 
210—220° entwiokelte bei der Dehydrogenisation (Pd-Kohle, 300°) weniger H2 ais 
die hoher sd. Die bei der Dehydrierung gewonnenen Prodd. zeigen gesatt. Charakter. 
Nach Dest. iiber Na wurde ein KW-stoff vom Kp. 205—207° u. Diphenyl erhalten. 
Durch Reinigung mit rauchender H 2S04 wurde aus dem KW-stoff yom Kp. 205—207° 
reines DicydopentyliUhan dargestellt; K p .748 206—207°; D .224 0,8583; no22 =  1,4651; 
Md =  53,47 (ber. 53,22). — Aus den Verss. folgt, daB auch hier Pentamethylenringe 
bei dor Dehydrogenisationskatalyse nicht dehydriert werden. (Ber. dtsch. chem. Ges. 
66- 1422—26. 13/9. 1933. Moskau, I .  Univ.) S c h o n f e ld .

N. D. Zelinsky und G. S. Pawlow, Uber die Kinelik der irreversiblen Katalyse 
des Cyclohexens und der Cyclohexadiene. Friiher (ygl. C. 1925. I. 930 u. 1933. II. 1673) 
wurde gezeigt, daB Cyclohexen u. Cyclohexadien oberhalb des Kp. durch Pd- oder Pt- 
Mohr irreyersibel in Bzl. -f Cyclohemn iibergehen. Der ProzeB findet auch bei Raum- 
temp. statt. Ein im Thermostaten bei 35° rotierendes GefaB wurde mit 100 cem Cyclo- 
hexon u. 1,5 g Pd-Mohr beschickt. 1 ccm FI. yerbrauchte yor dem Yers. 10,7 ccm Br,, 
nach 12 Stdn. 4,25 ccm. Bei Berechnung der Rk.-Ordnung ergibt sich, daB die Gleichung 
der l 1/2-fachen Ordnung gut fiir alle Rk.-Stadien paBt. — Der Vers. wurde mit Cyclo- 
hexadien-(l,3) wiederholt. Die Umwandlung erfolgt sohon bei Raumtemp. unter Warrne- 
tonung mit solchor Geschwindigkeit, daB nach wenigen Min. kein Cyclohexadien mehr 
nachweisbar ist. Nach erfolgter Rk. wurde nur die Halfte der ursprunglichen Br-Menge 
yerbraucht. Die Umwandlung in Bzl. +  Cyclohemn erfolgt in 2 Stufen:

1. 2 C6H 8 =  C6H0 +  C,H10; 2. 3 C„H,0 =  C6H6 +  2 C„HJ2.
Dic Warmetonung der Umwandlung des C0H 8 in Bzl. +  C„H10 wurde zu 7,8 Cal. be
stimmt. — Cyclohexadien-(l,4) gibt schon bei Beriihrung mit Pd- oder Pt-Mohr eine 
sehr sturm. Rk.; es erleidet eine cxotherme Umwandlung (irreversible Katalyse), eben- 
falls in 2 Stufen; sehr energ. verla,uft nur die 1. Stufe: 2 C6H8 =  C6H0 +  C6HM, 
wahrend die Umwandlung 3 C6H8 =  C6H0 +  2 CSH 12 langsam yor sich geht. Zur Aus- 
fuhrung der Rk. wurde auf 16 g erstarrten Cyclohexadiens in einem mit COj-Schnee 
gekuhlton Rohr 1,6 g Pd gelegt, das Ganze zugeschmolzen u. geschiittelt. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 66. 1420—22. 13/9. 1933. Moskau, I. Univ.) S c h o n f e ld .

Shiam Sundar Joshi und Shrirang M. Sane, t)ber einige Dintiropolyhalogen- 
deriva(e des Benzols. Vff. haben gezeigt (C. 1932. II. 863 u. friiher), daB man in Dinitro- 
phenolen mittels p-Toluolsulfochlorids das OH leicht durch Cl ersetzen kann, u. daB 
das so eingefiihrte Cl-Atom sehr beweglich ist. Vff. haben l-C h lo r-4 -b ro m -2fi-d in U ro -  
benzol (I), l-Chlor-l-jod-2,6-diniiroł>enzol (II), l-Chlor-2-brom-4,6-dinitrobcnzol (HI) u-
l-Chlor-2-jod-4,6-dinitrobenzol (IV) untersucht u. gefunden, daB das Cl in jeder ^erb. 
direkt durch NH2, NH-C0H5, N(CH3)2 oder N <C 6H10 ersetzt werden kann. Jerncr 
reagieren die Verbb. leicht mit p-Phenylendiamin, o-Aminophenol u. Phenylhyaraziii-

V e r s u c h e .  Aus I: 4-Brom.-2,6-dinitroanilin, C6H40 4N3Br. In sd. A. ruit AH3- 
Gas. Aus A. orangene Nadeln, F. 159°. — 4-Brom-2,6-dinitrodiphenylamin, Cł2Hf,0i^Br- 
In  sd. A. mit Anilin. Aus A. orangene Nadeln, F. 122°. — 4 -B ro m -2 ,6 -d in ilro a n n d h y l-  
anilin, C8H 80 4N3Br. Ebenso mit 33°/„ig. (CH3)2NH. Aus A. oder wss. Aceton orange- 
gelbe Platten, F. 119°. — N-[4-Brom-2,6-dinilrophenyl]-piperidin, ^11
Mit Piperidin. Aus verd. A. oder verd. Eg. orangegelbe Nadeln, F. 110°. — -L)'--
[4-brom-2,6-dinitrophenyl]-p-phenylendiamin, Cł8H 10O8N0Br2. Mit p-Phenylendiamin u. 
wasserfreiem Na-Acetat in sd. A. Aus Eg. dunkelrote Krystalle, F. >300 . .
4-nilrophenoxazin, C12H70 3N2Br. Wie vorst. mit o-Aminophenol. Aus Eg. ’
seidige Nadeln, F. 179°. —  2-Phenyl-5-brom-7-nitropseudoaziminobenzol, 4 •

Mit Phenylhydrazin in sd. A. Aus Toluol goldgelbe Platten, F. 199°. — Analog aus . 
4-Jod-2,6-dinitroanilin, C6H40 4N3J , aus A. orangene, seidige Nadeln,w ' - . o k o  ’ d.Jnd-
2.6-dinitrodiphenylamin, C12H80 4N3J , aus A. dunkelrote Platten, F. loo . - ^
2.6-dinilrodimetliylanilin, C8H80 4N3J , aus A. orangene, seidige .Nadeln, 
N-[4-Jod-2,6-dinilrophenyl\-piperidin, Cu H 120 4N3J, aus A.-Aeeton ge e y
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F. 99°. — 2-Jod-4-nitrophenoxazin, Ci2H70 3N2J, aus Eg. violette, seidige Nadeln, F. 210°.
— 2-Plienyl-5-jod-7-nitrop8eudoaziminobenzol, C12H70 2N4J , aus Toluol golbe Krystalle,
F. 209°. — Aus III: N-\2-Brom-4,6-dinitrophenyl]-piperidin, Cu H 120 4N3Br, aus A. 
oder Aceton-W. goldene Platten, F. 127°. — 2-Phenyl-5-nitro-7-brompseudoazimino- 
benzol, C12H70 2N4Br, aus Toluol farblose Krystalle, F. 174°. — Weitere Deriw. vgl.
C. 1925. I. 953. — Aus IV: 2-Jod-4,6-dinitroanilin, C„H40 4N3J, aus Toluol gelbe 
Krystalle, F. 158°. — 2-Jod-4,6-dinitrodiphenylamin, C12H80 4N3J, aus A. oder Eg. 
orangene Krystalle, F. 144°. — 2-Jod-4,6-dinitrodimethylanilin, C8H80 4N3J, aus A. 
orangegelbe, seidige Nadeln, F. 112°. — N,N'-Di-[2-jod-4,6-dinitrophenyl]-p-phenylen- 
didmin, C18H100 8N„J2, aus Eg. dunkelrote Krystalle, F. >300°. — 2-Phenyl-5-nitro- 
7-jodpseudoaziminobenzol, C12H70 2N4J , aus Toluol farblose Platten, F. 192°. — 2,4-Di- 
nilrophenomzin, F. 214—215°. (J. Indian chem. Soc. 10. 459—63. Aug. 1933. Luck- 
now, Univ.) L in d e n b a u m .

John Campbell Earl und Norman Frederick Hall, Ober die mit der Bildung 
v<m A?ninoazoverbindungen verbundenen chemischen Veranderungen. II. Anilinnitrit. 
(I. vgl. C. 1933. I. 1932.) In der I. Mitt. war vermutet worden, dafi Anilinnitrit unter 
der Wrkg. von Siiuron eine intramolekulare Veranderung mit Bldg. einer Diazoverb. 
erleiden kónnte. Da man in methylalkoh. Lsgg. aąuimolarer Mengen von NaN02 u. 
C9H5'NH2, HC1 wohl Anilinnitrit annehmen darf, haben Vff. die Wrkg. von Sauren 
auf solche Lsgg. nach dem dilatometr. Verf. untersucht. Mit einer schwachen Saure, 
z. B. Eg., ist die UnregelmaBigkeit in der Vol.-Temp.-Kurve weniger plótzlich ais mit 
HC1 oder Pyridinhydrochlorid (Kuryen im Original). — Darst. u. Analyse des Anilin- 
nitrits werden beschrieben. Dieses ist, wie zu erwarten, unbestandig. Wss. Lsgg. 
scheiden sehnell Diazoaminobenzol ab, u. die feste Verb. wird bei Raumtemp. gelb. 
In methylalkoh. Lsg. erleidet Anilinnitrit unter der Wrkg. von Sauren die charakterist. 
Vol.-Anderung (Kurven im Original).

V e r s u c h e .  Anilinnitrit. Das yerwendete W. wurde unmittelbar vor Gebrauch 
gekocht u. sehnell gekiihlt. Lsg. von 1,5 g NaN02 in 3 ccm W. schwach lackmusalkal. 
gemacht, mit 20 ccm A. uberschichtet u. auf ca. —15° gekiihlt, dazu sehnell u. unter 
kraftigem Schiitteln eine auf —8° gekiihlte Lsg. von 2 g Anilinhydrochlorid in 5 ccm 
W. gegossen. Nach Lsg. des gebildeten Nd. ath. Sehieht abdekantiert, nochmals aus- 
geathert, A.-Lsg. iiber Na2S04 bei —15° einige Min. getrocknet, A. im trockenen Luft- 
3trom u. i. V. verdunstet. WeiBe Nadeln. Ausbeute ca. 60%. — Analyse: Probe un- 
mittelbar nach Isolierung mit auf —15° gekiihlter 10%ig. NaOH yersetzt, mit W.-Dampf 
dest., im Destillat das AnOin yolumetr. nach dem Bromidbromatverf. u. in der alkal. 
Lsg. dasNitrit nach dem Verf. von B u s v o ld  (Chemiker-Ztg. 39 [1915]. 214) bestimmt. 
(J. Proc. Roy. Soc. New-South Wales 66. 453—58. 31/3. 1933. Sydney, Univ.) Lb.

Charles Stanley Gibson und Barnett Levin, Eine optisch aktwe Arsinsaure 
mit' nwlehilarer Dissymmelrie. Spaltung von d,l-Spirobis-3,5-dioxan-4,4'-di-(phenyl-p- 
arsinsaure). p-Benmldehydarsinsdure kondensiert sich mit Pentaerythrit zur Verb. I, ćlie 
sich mit Nor-d- u. 1-pseudoephedrin in opt. Antipoden spalten laBt. Die akt. Sauren 
kónnen mit wss. iiberschussigem NaOH ohne merkliehe Racemisation gekocht werden
u. sind in opt. Hinsieht entgegen anderen Sauren dieser Art bemerkenswert stabil. 
Bei der Oberfuhrung in die entsprechenden Bisdichlorarsine mit S02 u. HC1 in Ggw. 
Ton A. u. wenig Jod entstehen inakt. Prodd., aus denen dann ebenfalls inakt. Diarsin- 
sauren dargestellt werden kónnen. Da die Umwandlung in die Bisdichlorarsine unter 
vollstandiger Racemisation verlauft, kann die Rk. nicht dem folgenden Schema ent- 
sprechen:

- A s 0 3Hs —AsClj — As03H2
Vff. erklaren die Racemisation durch die Annahme, daB die Dioxanringe sich bei der 
Rk. óffnen u. wieder schlieBen:

/ C 6H4- AsClj
0 ^ p ^ - C 8H4■ AsCl. ______^ p ^ C H a■ O• Cr-H

•> 0<C H s- 0 > C< H  '  < —  > ° < C H 2OH \ c i
I  HjOaAs • C y s ^ p ^ O  • C H ^ p ^ C H , • 0 ^ p</ C aH4• AsOsH, 

H > ° < 0 -C H ,< ^ < 'CH3. 0 ';>o<-H 
Versuche. d,l-Spirobis-3,5-dioxan-4,4'-di-(phenyl-p-arsinsdure) (I), 

aus p-Benzaldehydarsinsaure u. Pentaerythrit in 30% H 2SO4 auf dem W.-Bad; laBt sich 
aus keinem Lósungsm. bequem umkrystallisieren. Nach Reinigung iiber das a-Phenyl- 
athylaminsalz, kleine, glitzemde Krystalle, zers. sich nicht bei 290°, unl. in W. u. organ.
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Losungsmm., aber 1. in A.-HC1, aus dem es jedocli nicht umkrystallisiert werden kann, 
scheinbar tr itt Verb.-Bldg. ein, wie dies auch bei anderen Arsinsauren beobachtet 
worden ist. a.-Phenyldthylami7isalz, C35H440 ,0N2As2, seidige Nadeln aus W.-A.-Aceton, 
F. 204°. Die Spaltung der Saure gelang uber die nor-Pseudoephedrinsalze. Nor-d-Pseudo- 
ephedrinsalz der l-Sdure, C37H48Oł2N2As2, Nadeln aus W.-A.-Aceton, zers. sich bei 
225°, [a]6((!120 =  —-24,67° (c =  0,4873; W.). l-Saure, CI8H 22O10As2, feine Nadeln, zers. 
sich nicht bei 300°, [oc]Mel!° =  —70,6° (c =  0,4000; W. mit der fur das Tetranatrium- 
salz berechneten Menge NaOH). Nor-l-pseudoe-phcdrinsalz der d-Saure, C3,H480]2N2As2, 
zers. sich bei 225°, [a]510120 =  +23,69° (c =  0,4908; W.). d-Sdure, C19H220 10As2, feine 
Nadeln, zers. sich bei 300° nicht, obwohl schwaches Sintern eintritt, [a]5461-° =  +69,74° 
(c =  0,4666; W. mit der fiir das Tetranatriumsalz berechneten Menge NaOH). Spiro-
3,5-dioxan-4,4'-di-(phenyldichlorarsin), C]0H]SO4C14As2, aus der l-Saure mit S0t in 
Ggw. yon HC1 u. wenig Jod in alkoh. Lsg., Krystalle aus Bzl.-Lg., F. 163°, opt.-inakt. 
in Bzl.-Lsg. Beim Behandeln der Bzl.-Lsg. mit NaOH u. H20 2 entstand die inakt. 
Verb. I. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 141. 494—501. 1/9. 1933. London, Guy’s 
Hospital Medical School, Chemistry Department.) C o rte .

G. J. Burrows und R. H. Parker, Einige Arsinderivate von Silbersalzen. Beim 
Behandeln yon Phenyldimethylarsin oder Diphenylmethylarsin mit Ag-Salzen in h. 
wss. A. unter verschiedenen Mengenverhaltnissen bilden sich stets Yerbb., in denen
2 Moll. Arsin mit einem Atom Ag koordiniert sind. [Ag({CeHs}2{CH3}As)2]Ćl, Nadeln, 
F. 121°, [A g ttC M ^ C H J A s^ B r , F. 110°; [ A g W M iC H ^ A s ^ C l,  F. 97°, u. 
\Ag({CsH&}{CH3}iAs)2']Br, F. 79°, wurden erhalten durch Erhitzen des Arsins mit der 
berechneten Menge AgHlg in A. auf dem Wasserbad; sie sind unl. in W., A., Aceton, 
A. u. Bzl. p i3({Cc//6}2{0 //3}̂ 1 s)2]A703, F. 112°, aus 2 Moll. Arsin in wss. A. u. 1 Mol. 
AgN03 in W., 1. in wss. A., Aceton u. Bzl. Daraus mit H J  [Ag({G\Hr,}2{CH3}xi3)2\J, 
F. 132°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 4133—35. Okt. 1933. Sydney, Neu-Siid-Wales, 
Univ.) B e h r le .

Fr. Fichter und Jakob Rosenzweig, Elektrochemische Versuche mit p-Fluor- 
toluol und p-Fluorbenzoesaure; Di-p-fluorbenzoylperoxyd und sein Zerfall. Żur Er- 
klarung d.er Tatsache, daB Phenylcarbonsauren zur KoLBEschen Elektrosynthese 
nicht fahig sind, wird oft die Oxydierbarkeit des Benzolkemes verantwortlich gemacht. 
Yff. untersuchen nun p-Fluorbenzoesaure, die nach S c h ie m a n n  (C. 1930. I- 3550) 
gegen Oxydationsmittel unempfindlich ist. Bei der Elektrolyse von p-fluorbenzoe- 
saurem Na in CH3OH erfolgt aber keine KoLBEscho Synthese, sondern ein Angriff 
des Kernes. — Bei der therm. Zers. von Di-p-fluorbenzoylperoxyd bei 250° bildet sich 
p,p’-Difluordiphenyl (neben etwas p-Fluorbenzoesaure u. hoheren Kondensations- 
prodd.), ahnlieh wie sich Diphenyl beim Zerfall yon Dibenzoylperoxyd (ygl. Helv. 
chim. Acta 6 [1923]. 329) bildet.

V e r s u c h e .  E l e k t r o l y t .  D a r s t .  v o n  p - F l u o r b e n z o e s a u r e .  
p-Fluortoluol (nach B a lz  u . S c h ie m a n n , C. 1927. II. 73) wird in n. H2S04 an yor- 
oxydierter Pb-Anode mit einer anod. Stromdichte yon 0,0073 Amp./qcm elektrolysiert. 
Die Ausbeute liegt bei rund 8% ; das Prod. ist leicht gefarbt. F. 184°. —_Di - p- 
f l u o r b e n z o y l p e r o x d ,  C14H80 4F 2. 5,2 g p-Fluorbenzoylchlorid (Kp.y 80“;
in theoret. Ausbeute aus 5 g p-Fluorbenzoesiiure u. 30 g S0C12) werden in 20 g A. mit 
einem TJberschuB yon frisch bereitetem B a02 geschiittelt. Aus der ath. Lsg. scheidet 
sich das Peroxyd in w. Krystallen ab. F. 97°. (Helv. chim. Acta 16. 1154—58. 2/10. 
1933. Basel, Anorgan. Anstalt f. Chemie.) LORENZ.

Irving E. Muskat und Loren B. Grimsley, Untersuchungen an konjugierten 
Systemen. 13. Mitt. Die Darstellung und Eigenschaften von I-Phenyl-4-brombuladwi. 
(12. ygl. C. 1933. II.' 852.) Verss. zur Darst. von l-Phenyl-4-brombutadien (II), aus
l-Phenyl-3,4-dibrombuten-(l) mit wss. K O H  analog dem Cl-Deriv. (vgl. M u sk a t u- 
H ig g in s ,  C. 1929. II. 1655) fiihren nicht zum Ziel. Bei der Bromierung yon Phtnyl- 
butadien (I) sinkt die Bk.-Geschwindigkeit nach Aufnahme von 1 Mol. Br2 rasch ab. 
Es entsteht das 1-Phenyl-3,4-dibrcmbuten-(l). Die cis-Form yon I reagiert rascner 
ais die trans-Form, beide geben dasselbe Prod. Mit wss. KOH entsteht aus l  Alol. 
Dibromid wahrscheinlich 1 Mol. Tctrabrcmid u. 1 Mol. I. Mit 2 Moll. Anilin in iszl. 
wird l-Phenyl-3-anilido-4-brombuten-(l), mit 4 Moll. das Dianilid gebildet. Mit arono- 
niakal. A. entsteht das Diamin. II entsteht aus dem Dibromid mit alkoh. ą 2OU3 m
2 isomeren Formen, einer fl. u. einer vom F. 52°. Die feste Form lagert s'cn enn 
Sehmelzen, allmahlich aber auch bei Zimmertemp. in die fl. um. II oxydiert I\aJ- eg- 
Anlagerung yon Br2 fiihrt zum l-Phtnyl-3,4,4'-tribrom-Al-butm. Die Lage der Doppe
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bindung wurde durch Ozonisierung bestimmt. Vff. geben eine Deutung des Rk.- 
Mechanismus der HBr-Anlagerung an II nach M u s k a t  u . N o r t h r o p  (C. 1930. II. 
3389).

V e r s u c h e .  l-Pkenyl-3,4-dibrom-ńl-buten, ClnH 10Br2. Aus I u. Br in Chlf. 
Cis- u. trans-Form geben bei allen Tempp. ident. Prodd. Das Tetrabromid kann durch 
seine Schwerlosliclikeit in PAe. abgetrennt werden. — l-Phenyl-3-anilido-4-brom- 
Al-buten, C16H 18NBr. Aus vorigem mit 2 Moll. Anilin in Bzl. bei Zimmertemp. Gelb- 
orange Krystalle, F. 110°. Hydrobromid mit HBr in trockenem Bzl. Gelbliche Kry
stalle, die sich an der Luft langsam zersetzen, F. 124°. -— l-Phenyl-l,2,4-tribrom-3-tri- 
bromanilidobutanhydrobromid, C16H 14NBr7. Aus dem Anilid mit UberschuB von Br 
in Chlf. Krystalle, F. 215°. -— l-Phenyl-3,4-dianilido-Ax-butendihydrochlorid, C22H24N2C12. 
Aus dem Dibromid mit 4 Moll. Anilin in Bzl. bei Zimmertemp. Nach dem Abfiltrieren 
von ausgefallenem Anilinhydrobromid, mit A. verd., mit HC1 fallen. Schwach gelbe 
Krystalle, zers. sich langsam an der Luft. F. 113°. — l-Phenyl-3,4-diamino-A'-buten- 
dihydrochlorid, C10H t6N2Cl2. Dibromid in A. mit NH3 sattigen. Nach 6 Tagen bei 
Zimmertemp. mit W. verd., mit A. extrahieren, A.-Lsg. mit HC1 fallen. F. 124°, zers. 
sich langsam an der Luft. — l-Phenyl-4-brombuladien, C10H 9Br (II). Dibromid in A. 
mit genau 1 Mol. alkoh. KOH versetzen u. A. bis zur Homogenitat zufiigen. Bei 
Zimmertemp. belassen, bis Rk. neutral gegen Lackmus, dann mit W. verdiinnen u. 
mit A. extrahieren. Nach Waschen u. Entfernung des A. im Vakuum bleibt krystalliner 
Riickstand, F. 52°, die Schmelze erstarrt noch nicht bei —10°. Auch bei Zimmer
temp. bildet sich langsam ein gelbliches 01. — l-Phenyl-3,4,4'-tribrom-A1 -buten, C10H sBr3. 
Aus vorigem mit 1 Mol. Br in CC14. Schwach graue Krystalle, F. 140—140,5°. Bei 
0xydation mit Ozon entsteht Benzoesaure. (J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 2860—67. Juli 
1933. Chicago, TJniv.) K a l t s c h m i t t .

Irving E. Muskat und Loren B. Grimsley, Untersuchungen an konjugierten 
Systemen. 14. Mitt. Die Darstellung und Eigenschaften von l-Phcnyl-4-aminobutadien 
und l-Phenyl-4-anilidobutadien. (13. vgl. vorst. Ref.) l-Phenyl-4-anilidobuiadien (I) 
entsteht aus Anilin u. l-Phenyl-4-brombutadien (vgl. vorst. Ref.). Es dest. nicht, beim 
Erhitzen bildet sich ein Dimeres, das ein Monohydrochlorid gibt. Beim Einleiten von 
HC1 in die A.-Lsg. von I fallt ein Monohydrochlorid, das sich an der Luft raseli zers. 
In Bzl. bildet sich ein Dihydrochlorid, wohl das Salz des l-Phenyl-3-chlor-4-anilido- 
A1-butens, das an der Luft nur langsam zers. wird. In Chlf. entsteht aus I  mit 1 Mol. 
Cl das l-Phe?iyl-3,4-dichlor-4-anilido-A1-buten, mit einem tlberschuB an Cl das 1-Plienyl-
l,2,3-lrichlor-4-lrichloranilidobiitan. Die analogen Salze entstehen mit Br. Aus 1 -Phenyl- 
4-brombutadien entsteht mit alkoh. NH3 das l-Phenyl-4-aminobutadien (II). Es besitzt 
ahnliche Eigg. wie I. II bildet sich auch aus l-Phenyl-4-brombutadien mit NaNH„
u. mit Phthalimidkalium, ebenso durch Umlagerung des Styrylacrylsaureamids mit 
ws8. NaCIO. I u. II sind in der Aminoform stabil u. gleichen darin den aromat. Aminen.

V e r s u c h e .  l-Phenyl-4-anilidobutadien, C16Hi5N (I). Aus l-Phenyl-4-brom- 
butadien in tlberschuB yon Anilin 24 Stdn. bei Zimmertemp. Nach Verdunnen mit 
HC1, Extraktion mit A., mit HCl-Gas fallen, mit wss. NaOH zerlegen u. mit A. extra- 
hieren. Dunkelrotes viscoses 01. Chlorhydrat, Krystalle, F. 104—106°, zers. sich an 
der Luft. Dimeres (Ci6H 15N).,. Beim Erhitzen von I. Orangefarbenes Pulver, F. 105°. 
Hydroclilorid, F. 152°. — l-Phenyl-3-cldor-4-aniUdo-Al-butenhydroc}dorid, Cł0HJ7NCl2. 
Aus I in Bzl. mit HC1 bei 0°. Rótliche Krystalle, F. 124°. Zers. sich langsam an der 
Luft. — l-Phenyl-l,2,3-lrichlor-4-tricMoranilidobutanhydrochlorid, C16H 14NC17. Aus 
vorigem mit Cl in Chlf. Krystalle, F. 218°. — l-Plienyl-3,4-dibrom-4-anilido-A1-bułen, 
Ci6H,5NBr2. Purpurfarbenes Pulver, F. 103°. — Tetrabromid des l-Phenyl-4-anilido- 
mdadiens, C16H 15NBr4. Aus vorigem mit 1 Mol. Br in Chlf. — l-Phenyl-l,2,3,4-tetra- 
bnni-4-tribromanilidobulanhydrobromid, C16H 13NBr8. Aus vorigem mit UberschuB von 
Br in Chlf. Krystalle, F. 182°. — Dicldorid des l-Phenyl-4-anilidobutadien, C10H 16NC12. 
AusI mit 1 Mol. Cl. Dunkelrotes, viscoses Ol. — l-Phenyl-3,4-dichlor-4-anilido-A1-buten- 
hydrochlorid, C16H 16NC13. Aus vorigem mit HC1 in A. Krystalle, F. 135°. — J-Phenyl- 
■l-aminobutadienhydrochlorid, C10H12NC1 (II). In alkoh. Lsg. von l-Phenyl-4-brom- 
butadien 3 Tage NH3 einleiten, mit W. verd., mit A. extrahieren. In  trockene A.-Lsg. 
HC1 einleiten. Gelbliche Krystalle, F. 111°. — Mit HC1 in Bzl. entsteht 1-Phenyl- 
l~ddor-i-amino-Al-bute.nhydrochlorid, Ci„H,3NC12. Rótliche Krystalle, F. 138°. — 
Weitere Darst.-Methoden von II mit NaNH2, Phthalimidkalium u. aus Styrylacryl- 
saureamid siehe Original. (J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 3762—69. Sept. 1933. Chicago, 
Univ-) K a l t s c h m i t t .
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D. T. Mitchell und C. S. Marvel, Cyclisierung substituierter Divinylacetylenc. 
Die von B l o h q u i s t  u . M a r v e l  bei substituierten Diyinylacetylenen gefundene 
Cyclisierung mit Eg.-H2S04 (C. 1 9 3 3 . II. 361) tritt auch am 3,6-Dimethyloctadien-
2,6-in-4 (I) u. 3,6-Diathyloctadien-2,6-in-4 (II) ein. Dagegen gibt 2,5-Dimethylhexa- 
dien-l,5-in-3 (III) nur teerige Polymerisationsprodd., was durch die leichte Poly- 
merisierbarkeit der disubstituierten Dienine erklart wird. I gibt bei der Cyclisierung 
2,3,4,ó-Tetramethylcyclohexen-4-on-l (IV), das bei der Ozonisation oc,/i-Dimethyl- 
y-ketovaleriansaure (V) u. Essigsaure u. bei der Dehydrierung (mit Se) 2,3,4,5-Tetra- 
methylphenol-1 liefert. Die Red. von IY fiihrt zu Hexahydroprehnitol, aus dem durch 
Dehydrierung Prehnitol selbst erhalten wird.
T H3C - C = C - C = C - C = C - C H 3 „  HSC -C H = C —C ^ C -C = C H -C H S

V e r s u c h e .  [Die Methoden, soweit nicht neu, ygl. yorhergehende Mitt. (1. c.).]
2.5-Dimdhylhexadien-l,5-in-3, C8H 10 (III). Aus Tetramethylbutindiol durch Dehydrie
rung mit 60°/oig. H 3P 0 4 in C02-Atmosphare. Kp.s 35°. — Die tetrasubstifcuierten 
Divinylacetylene 3,6-Dimethyloctadien-2,6-in-4 (I) u. 3,6-Didthyloctadien-2,6-in-4 II) 
wurden nach der Methode yon D u p o n t (Ann. Chim. [8] 3 0  [1913]. 485) dargestellt.
II war noch unbekannt. Kp.s 80—81°. no20 =  1,4965; D .2°4 0,8196. — 2,3,4,5-Tetra- 
mełhylcyclohexen-4-on-l (IV), C10H 16O: Aus I bei 0°. Kp.s 84—86°; nn2° =  1,4690;
D .204 0,9298. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C16H20N40 4: F. 158—159°. — 1,2,3,4-Tetra- 
viethylcyclohexan, C10H20. Aus IV. Kp.5 84°; no20 =  1,4531; D .204 0,8219. — 3,4-Di- 
meihyl-2,5-didthylcyclohexen-4-on-l, C12H20O: Aus II. Kp .5 104—107°. nn20 =  1,4820;
D .204 0,9152. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C18H240 4N4. F. 138—139°. — 1,2-Dimethyl-
3.6-diathylcyclohexan, C12H24. K p .4 91—92°; nD20 =  1,4673; D .204 0,8536. (J. Amer.
chem. Soc. 5 5 . 4276—79. Okt. 1933. Illinois, U. S. A., Univ.) Heimhold.

Rin-nosuke Shibata, Minoru Okuyama, Nakaba Kojima und Tetsunosuke 
Nishi, Studien iiber Tri-[arylamino]-dlhylene. I I I . tlber die Beaklionsprodukle aus 
Schwefel und Tri-[phenylamino]-athylen (Nachtrag). (II. vgl. C. 19 3 0 . I. 201.) Aus der 
Schmelze yon Tri-[phenylamino]-athylen u. S bei 150° wurden auCer den 1. c. an- 
gegebenen 3 Verbb. noch 2 weitere isoliert, namlich Thioomnilid, ChH12ON2S, aus 
PAe., F. 144°, u. Ozanilid, C14H 120 2N2, aus A., dann Bzl., F. 248,5°. Daraus folgt, 
dafi die Schmelze auch mit einer oxydativen Rk. yerbunden ist. — Das 1. c. erwahntc 
Di-fyhenylaminoJ-athylen wurde durch 24-std. Erbitzen yon symm. Dichlorathylen, 
Anilin u. K 2C03 unter Zusatz von etwas Cu-Bronze u. CuCl im Rohr unter Schiitteln 
auf 100—120° synthetisiert. Ausbeute allerdings sehr gering. Aus Toluol Nadeln, 
F. 132,5°.

IV. Wirkung von Schwefel auf Tri-[o-lolylamino]-dthylen. Durch Kondensation 
von Trichlorathylen mit o-Toluidin in Ggw. yon Kalkmilch entateht ais Hauptprod. 
Tri-[o-iolylamino]-athylen, C23H 25j\t3, aus Toluol weifie Nadeln, F. 141°. H ydrochlond, 
CyHjjNjCl, aus A. Saulen, F. 203° (Zers.). Aufierdem in geringen Mengen 5 Neben- 
prodd.: F. 115—116°, gelb; F. 210—212°, silberweiB; F. 145—147°, weifie Saulen; 
F. 251°, weifie Nadeln; F. 213°, weifie Saulen. Verb. 115—116° besitzt die Brutto- 
formel Ca Hi3N 3. — Durch 1-std. Erhitzen des Tri-[o-tolylamino]-athylens mit S aul 
130—135° u. Behandeln der Schmelze mit A., W.-Dampf, NaOH usw. wurden folgende 
Substanzen erhalten: 1. Dithiooxalmure-o-toluidid, Ci6H16N2S2, aus CH3OH gelbrotc 
Platten, F. 118°. —  2. Verb. C23H25N3S, wahrscheinlich Tri-[o-tolylam ino]-m ercaplo- 
athylen, aus CH3OH rotgelbe Saulen, F. 88°, starker bas. ais das entsprechende Am‘i°' 
deriy., wl. in Alkalien. Hydrochlond, C23H26N3C1S, F. unscharf 165—166°. 
[o-tolylamino]-athylen, C16H18N2, aus PAe. Saulen, F. 69°. — Dem Oxanilid u. Inio; 
oxanilid analoge Verbb. ivurden nicht erhalten, denn D ith iooxalsaure-o-to lu id id  o^ydie 
sich selbst bei hóheren Tempp. (bis 150°) nicht. (J. Soc. chem. Ind. Japan [Supp -J 
36 . 511 B—17 B. Sept. 1933. Sendai, Uniy. [Orig.: deutsch.]) LlNDENBAUM.

CH„
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C. R. Waldeland, Walter Zartman und Homer Adkins, Die Hydrierung von 
Derivalen des Diphenyls. Trotz mannigfacher Variierung der Rk.-Bcdingungen gelang 
es nicht, Diaminodimesityl u. die Diatbyl- u. Dimethylester der 6,6/-Dimethoxydiphen- 
saure mit Ni zu hydrieren. Unter den Bedingungen ffir katalyt. Hydrierung von Di- 
phenylderiw. zu den entspreehenden Dicyclohexylen war bei allen untersuchten Verbb. 
Rk. erfolgt auBer bei den obigen, die ais einzige von diesen die zu molekularer Asym- 
metrie erforderliche Struktur aufweisen. — Mittels Ni wurden bei 200°, 100 a t in Methyl- 
cyclohexan in 5— 6 Stdn. quantitativ hydriert 3,3'- u. 4,4'-Dimeihyldiphmyl zu 3,3'- 
bzw. 4,4'-Dimethyldicyclohexyl. — 4,4'-Dioxydiphenyl in A., 200°, 100 at, lieferte 
i,4'-Dioxy-, C12H220 2, F. 204—207°, neben 4-Oxydicyclóhexyl, Ci2H220 , F. 94—98°; 
4,4'-Dimethoxydiphenyl das 4-Mełhoxydicydohexyl, CnH 210, Kp., 120—121°. — 
Hydrierung von Diphensaurediathylester in Methylcyclohexan bei 200°, 100—165 at 
mit Ni ergab ein Gemisch von isomeren Dicydohexyl-2,2'-dicarbonsdurediaihylestem, 
C]8H30O4, vermutliche trans-Form, F. 84—85°; vermutlicke cis-Form, Kp.,_2 155—158°;
D.!424 1,0438; nn24 =  1,4774. — Hydrierung von 3,3'-Dinilrodiphenyl in A. fiihrte zu
3,3'-Diaminodiphenyl.—  Die Synthese von 6,6'-Dimelhoxydiphensaure wurde verbessert 
durch eine bessere Red.-Methode fiir die 2-Nitro-3-meihoxybmzoesdure u. eine bessere 
TJberfuhrung der entstandenen 2-Amino-3-meł7ioxybenzoesdure in die entsprechende 
Diphensaure. (J. Amer. chem. Soc. 55. 4234—37. Okt. 1933. Madison, Univ. of 
Wisconsin.) B e h r l e .

O. L. Brady und E. D. Hughes, Koordinationsrerbindungen tom 2,2'-Diphenol. 
Auf Grund der Tatsache, daB C-Ringe mit 7—10 C-Atomen stabil sind, weil sie nicht 
eben gebaut sind, wurde versucht, 7-gliedrige Nebenvalenzringe mit Hilfe von o-Di- 
phenól darzustellen, da in dieser Verb. nach dem RingschluB die beiden O- u. die 
4 C-Atome nicht in einer Ebene liegen konnen. 2,2/-Diphenol ist scheinbar selbst koordi- 
niert (I) (sein F. liegt tiefer ais der seines Dimethylathers, wahrend fiir die 3,3'- u. 
4,4'-Verb. das Umgekehrte gilt; femer ist es in allen organ. Losungsmm. merklich
1. u. viel fluchtiger ais die 2,4'- u. 3,3'-Isomeren). Mit Tl entsteht eine Monothallium- 
verb. (H), dereń wss. Lsg. Thalloionen enthalt. Die sd. wss. Lsg. gibt mit NaOH oder 
KOH (nicht NH3) einen Nd. von swl. Diphenoldithallium (HI), das auch beim Kochen 
der Lsg. in Chlf. oder Bzl. neben Diphenol entsteht. II  ist 11. in Chlf., das viel Diphenol 
enthalt, femer in geschmolzenem Diphenol u. in Schmelzen von Diphenol mit Na- 
thalin oder Campher, in welchen Lsgg. moglicherweise IY vorliegt. Mit Diathylthallium- 
hydroxyd bildet sich Diphenoldiathylthallium ( \) , kaum 1. in W., 11. in absol. A., wl. 
in Chlf., Bzl., etwas mehr in Xylol; dagegen 11. in diphenolhaltigem Chlf. u. geschmol- 
zenem Diphenol unter weiterer Koordination. In Campher scheint die Verb. stark 
assoziiert zu sein. Die wss. Lsg. enthalt Diathylthalliumionen u. gibt mit K J  einen 
charakterist., weiBen Nd. Verbb. mit mehr ais 1 Mol. Diphenol auf 1 Tl-Atom lieBen 
sich nicht isolieren. — Mit Cu u. Methylamin entsteht eine krystallisierte Verb. (VI), 
wl. in W. Mit Aminen von hoherem Mol.-Gew. (Propylamin, Pix>eridin) entetehen 
Verbb., die 1 Mol. Base auf 1 Mol. Diphenol-Cu enthalten. Mit Cu u. NH3 entsteht 
eine Verb., die 3 Moll. Diphenol u. 2 Moll. NH3 auf ein Cu-Atom enthalt (M I oder 
YHI) u. im Vakuum iiber konz. H2S04 kein NH3 abspaltet; Cu liegt in ihr in der Cupri-

H H
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form vor. Die Verb. ist unl. in W., lost sich in Chlf. olivgriin, dio Lsg. zers. sich lang- 
sam, schneller beim Erhitzen, Aceton beschleunigt die Zers. Der entstehende Nd. ist 
scheinbar eino Mischung von (CcH.,)20 2Cu, (C0H4)2O2Cu(NH3)2 u. (C6H4)20 2Cu(Hs0)2. 
Obwohl nur VII bzw. VIII rein isoliert werden konnte, entstehen scheinbar auch Verbb., 
die 2 Moll. Diphenol auf 1 Atom Cu, zusammen mit NH3 oder W. enthalten, wie z. 13. 
[(CaH,)20 2H]2, Cu(NH3)2, 2 H 20  u. [(C0H.,)2O2H]2, Cu(ŃH3)2, H 20.

V o r s u c h e .  Diphenolthallium, C12H90 2T1. Thalloacetat in W. wurde mit A.
u. NH3 yersetzt; auf Zugabe einer w. alkoh. Diphenollsg. sehieden sich Nadeln ab; 
nach Wasehen mit A., weiBe Nadeln, F. 227°, laBt sich aus h. W. unveriindert um- 
krystallisieren. Beim Kochen mit Chlf. tr itt scheinbar teilweiseLsg. u. anschlieBend Zers. 
ein. — Diphenoldithallium, C12H80 2T12, durch Behandeln der sd. wss. Lsg. der Mono- 
thalliumyerb. mit NaOH oder KOH, oder durch Lósen von Diphenol in 2-n. NaOH
u. Zusetzen von Thalloacetatlsg. Glanzende Platten aus h. W. — Diplienoldiathyl- 
tliallium, CłcH 190 2Tl, aus Diphenol u. Diathylthalliumhydroxyd in Bzl.; glanzende 
Platten aus absol. A., F. 191° (Zers.); Mol.-Gew. in Campher 569 (ber. 447). — Di- 
(mełhylamin)-diphenolkupfer-(II), CjjHjgOoNjCu, starkę, dunkeloliygriine Nadeln aus 
CH3NH2-haltigem W .; prakt. unl. in organ. Losungsmm. — Propylamindiphcnolkupfer- 
(II), Ci5H 170 2NCu, oliygriines, mikrokrystallines Pulyer, das nicht umkrystallisiert 
werden konnte. — Piperidindiphenolkupfer-(II), C17H 190 2NCu, olivbraunes Pulyer. — 
Diammintrisdiphenolfcupfer-(II), C36H310 6N2Cu, starkę, griinschwarze Prismen. Lost 
sich in Chlf. mit tief oliygriiner Farbę. Die Lsg. zers. sich beim Stehen, schneller beim 
Kochen u. auf Zusatz von Aceton, wobei sich ein braunes Pulyer (A) abscheidet. Mit 
Aceton entstehen auch oliybraune Nadeln (B) u. ein oliybraunes, krystallines Pulyer (C). 
Die Analysendaten sprechen dafur, daB diese Priiparate Mischungon von Verbb. sind, 
die 1 Mol. Diphenol auf 1 Atom Cu neben W., NH3 oder keinem von beiden enthalten. 
Wird bei der Darst. des Diammintrisdiphenolkupfers ein groBer NH3-t)berschuB an- 
gewendet, so entsteht ein griinlichgelbes Pulver der ungefahren Zus. [(CcH,)20oH],' 
Cu(NH3)2, 2 H20 , iiber konz. H2S04 getrocknet wird es scbokoladenbraun u. entspricht 
der Formel [C6H1 )20 2H]2Cu(NH3)2, H 20 . (J. chem. Soc. London 1933. 1227-30. 
Sept. London, Univ. College.) C o r te .

Ernest H. Huntress, Ivan S. Cliff und Edward R. Atkinson, Das Yorkommen 
eines neuen Falles vcm Isomerie in der Fluorenoncarbonsaurereihe: Isomere Produkie durch 
Einwirkung von Schwefelsdure auf 3,3'-Dichlordiphensaure. Aus 3 ,3'-Dichlordiphen- 
saure (C. 1933. II. 706) erhalt man mit konz. H2S04 auBer der bei 125° entstehenden, 
bereits beschriebenen Fluorenoncarbonsaure (1. c.) (I) bei 170° eine isomere Sauro, die 
Vff. „Sauro X “ (II) nennen. Ihr F. stimmt mit dem von I iiberein, gibt aber im Gc- 
misoh starkę Depression. Auch die Saurechloride u. -amide sind deutlich yerschieden. 
Wechsel der Losungsmm., aus denen die Sauren krystallisiert wurden, anderte am F. 
nichts. I gibt boim Erhitzen in konz. H2S04 auf 170° II. Fiir die n. Struktur von I 
spricht die Titration, die im Gegensatz zu II glatt u. eindeutig yerlauft, ferner der 
glatte t)bergang beim Erhitzen in 1,6-Dichlorfluorenon unter Verlust yon C02, der 
bei II nicht zu boworkstelligon ist. II ist kein Anhydrid der Diphensaure, da dasselbe 
schon friiher (1. c.) dargestellt worden ist. Auch eine Verunreinigung des Ausgangs- 
materials ist ausgeschlossen. HoFMANNscher Abbau des Saureamids liefert ein von 
dem aus I  erhaltenen yerschiedenes Amin, dieses gibt durch Diazotieren u. Verkochen 
mit A. aber 1,6-Dichlorfluorenon, so daB sowohl Fluorenonkern, ais auch Stellung der 
Halogenatomedieselben geblieben sind. Die aus5,5/-Dichlordiphensaure (Hunn,C.1923.
III. 919) bei 125° erhalteno Ketosaure zeigt zwar in den FF. der Saure u. der Deriw. 
gleiche GróBenordnung wie II, diese geben aber in Mischungen deutliche Depressionen, 
4,4'- u. 5,5 '-Dichlordiphensaure geben bei 170° keine von denen bei 125° ver- 
schiedenen Prodd.

V e r s u c h e .  „Saure X ":  Aus Eg. gelbl.-graue Krystalle. F. 242,5° (Misch-1. 
mit I ca. 200°). Oxim: Aus Aceton mit W. Krystalle, F. 286° (Zers.). Saurechloria: 
Aus Bzl. gelbe Krystalle, F. 183—184° (Misch-F. 140—145°). Saureamid: Aus A. 
mit W. F. 296° (Misch-F. 255—260°). A m in : Aus dem yorigen mit HOBr. Aus A.
F. 245—255°. Mit dem Amin aus I (F. 257°) Misch-F. 190°. — 5 ,5 '-Dichlordiphen- 
sdure: Aus 4-Cliloranthranilsaure in der ublichen Weise (1. c.). F. 291° (Hunn, Lc,,
F. 297°). — l,6-Dichlorfluorenon-4-carbonsaure: Aus der yorigen mit konz. H2oU4. 
Aus verd. A. F. 240° (Misch-F. mit II 235—239°). Saurechlorid: Aus Bzl.-PAe. ł . loo 
(Misch-F. 178—180°). Saureamid: Aus verd. A. F. 301° (Misch-F. 292—-94 ).
4,4'-Dichlordiphensaure'. Darst. auf dem ublichen Wege. Aus 50%ig. A. weiBe Aade .
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F. 264—265°. Anhydrid: Aus Eg.-Acetanhydrid F. 308—310°.— 2,7-Dichlorfluorenon- 
4-carbonsaure: Aus 50°/oig. A. F. 248—249°. (J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 4262—71. 
Okt. 1933. Cambridge [Mass.], Techn. Inst.) H e im h o l d .

Toshio Maki und Yoshio Nagai, Untersuchungen iiber die Kiipenfarbstoffe der 
Benzanthronreihe. V. Die Darstellung des Bz-l-Chlorbenzanłhrons (II.). (IV. u. I. ygl.
C. 1933. II. 1525.) Die Ausbeute an Bz-l-Chlorbenzanłhron konnte durch Chlorieren 
einer konzentrierteren Benzanthronlsg., namlich von 12,5 g in 150 g Eg., wesentlich 
verbessert werden. Im iibrigen wurde genau wie friiher (I. Mitt.) verfahren, nur wurde 
naeh beendeter Cl-Einleitung noch ca. 30 Min. Luft durchgeleitet. Die wie friiher 
konstruierto Kurye ergab, daB die optimalo Rk.-Dauer 17 Min. ist. Ein 17 Min.-Vers. 
bestatigte dies. Ausbeute an recht reinem Prod. 80,2% des Benzanthrons oder 69,4% 
der berechneten. Nach 1-maligem Umkrystallisieren aus Eg. war das Prod. vollig 
rein. — Die Konz. der Eg.-Lsg. an Benzanthron u. die optimale Chlorierungsdauer 
sind niolit geradlinig proportional. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 6 . 529 B—31 B. 
Sept. 1933. Tokio, Univ. [Orig.: deutseh.]) L in d e n b a u m .

K. Dziewoński und J. Mayer, Neue Methode zur Synlhese von V erbindungen der 
Ghinolingruppe. III. (II. vgl. C. 1 9 3 3 . I. 1623.) In Fortsetzung der Verss. der yorigen 
Mitt. wurde Athylphenylketon mit Thiocarbanilid kondensiert, wobei ais Hauptprod.
2-Phenyl-3-methyl-4-phenylaminochinolin entstand, dessen Konst. durch Kalischmelze
aufgeklart wurde. Der Phenylaminrest wurde dabei durch OH ersetzt. Die Konden- 
sation selbst yerlauft in 3 Stufen: 1. Spaltung des Thiocarbanilids in Anilin u. Phenyl- 
isooyanat. 2. Bldg. von Propiophenonanil. 3. Kondensation von Isocyanat u. Anil 
unter H2S-Entw. — 2-Phenyl-3-methyl-4-phenylaminochinolin, C22H 18N2 (I). Aus den 
genannten Verbb. boi 180°, dann 210°. Entfernen des restlichen Anilina u. Propio- 
phenons bei 260°. Aus A. oder Bzl. F. 158°; Sulfat, F. ca. 180° (Zers.); Pikrat, F. 240° 
(Zers.). Mit NaN02 in der Kalte das 4-Nitrosophenylaminoderiv., C22H 17ON3, F. 120°. 
4-Acetylderiv., C21H 20ON2, F. 170°. — 2-Phenyl-3-methyl-4-oxychinolin, C16H 13ON. 
Aus I durch Kalisehmelze. Aus A. F. 283° (Lit. 276°). — 6-Nitro-2-phenyl-3-methyl-
4-phenylaminochinolin, C22Hł70 2N3. Aus I mit Nitriersaure iiber das Sulfat (F. 296° 
Zers.). Aus A. gelbo Tafeln, F. 240°. (Roczniki Chem. 1 3 . 370—74. 1933. Krakali, 
Univ.-Inst. fiir organ. Chemie.) H e l l b i e g e l .

Burnett Mander-Jones und V. M. Trikojus, Synlhese von dem Coniin ver- 
wandlen Basen. I. Darstellung und Pyrolyse der Allylatlier von N-heterocyclischen 
Enolen. Vorl. Hinweis auf diese Unterss. vgl. C. 1932- II. 1180. Aus einem Studium 
der Literatur konnte man folgende Schliisse ziehen: Die Allylgruppe unterscheidet 
sich im pyrolyt. Verh. nicht wesentlich (nur graduell) von anderen Gruppen; Allylierung 
N-heterocycl. Enole sollte zugleich N- u. 0-Allylderivy. liefern; die O-Allylather sollten 
sich pyrolyt. zu den N-Allylderivy. isomerisieren. Die Ergebnisse nachst. Verss. ent- 
sprechen diesen Scliliissen jedoch nicht. — 4-Oxychinaldin wurde uber das Ag-Salz 
in den Allylatlier iibergefuhrt. Dessen Pyrolyse yerlauft auBerst exotherm. u. liefert 
ąuantitatiy 3-Allyl-4-oxyehinaldin, dessen Konst. durch Synthese nach dem K n o rr-  
schen Verf. siehergestellt wurde. Diese Verb. besitzt nur schwache Enoleigg., bildet 
aber leieht ein 0-Benzoylderiv. Das OH wurde gegen Cl u. dieses gegen OCH3 aus- 
getauscht; letztere Verb. konnte durch Na u. A. oder katalyt. mit P t0 2 zum 2-Methyl-
3-propyl-4-methoxy-l,2,3,4-telrahydrochinolin hydriert werden (spatere Mitt.). 4-Alloxy- 
chinaldinjodmethylat zerfallt beim Erhitzen in Allyljodid u. das bekannte N-Methyl- 
chi)ialdon-(4). — Auch die Pyrolyse des 3-Methyl-4-alloxychinaldins yerlauft anormal. 
Bildungstemp. u. Eigg. des Rk.-Prod. zeigen, daB selbst in diesem Falle das Allyl den 
N meidet. Vff. nehmen an, daB das Allyl in die 5-Stellung (,,peri“ -Stellung) gewandert 
ist; ein definierter Beweis konnte jedoch noch nicht erbracht werden. — Auch die 
Pyrolyse des 8-Alloxychinolins fuhrt in stark esotherm. Rk. zu einem isomeren Phenol. 
Es diirfte 7-Allyl-8-oxychinolin yorliegen, da nach Cl a is e n  das Allyl yorzugsweise 
in die o-Stellung wandert, wenn diese frei ist. Eine Synthese der Verb. nach dem 
SKRAUPschen Verf. gelang nicht. Im Methylather der Verb. konnten das Allyl u. 
der N-Ring hydriert werden (spatere Mitt.). — Bei der Dest. des rohen 8-Alloxychinolins 
wurde in geringer Menge ein hóher sd., krystallisierendes Prod. erhalten, welches sich 
als^ein Diallyl-8-oxychinolin erwies, wahrscheinlich gebildet durch Kemallylierung

(bzw. O-Allylierung u. Wanderung), darauf O-Allylierung u. schliefilich Wanderung 
wahręnd der Dest., yermutlich nach 5. Die direkte Kemallylierung unter so milden 
Bedingungen u. dazu in methylalkoh. Lsg. ist ungewóhnlich.

^ c r s u c h e ;  4-Oxychinaldin. Aus /?-Anilinocrotonsaureester (Kp.ljg 145°) nach
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dem verbesserton Verf. von L im p a c h  (C. 1 9 3 1 . II. 57). — 4-Alloxychinaldin, Ci3H]s0N. 
Ag-Salz des vorigen (aus dem Na-Salz in wss. A.) in absol. A. mit C3H6Br 4 Stdn. 
gekooht, F iltrat eingeengt, 20%ig- NaOH zugeftigt, ausgeathert u. unter 1,2 mm dest. 
Ein erheblicher Dest.-Riickstand ist die folgende Verb., dereń Bldg. kaum zu ver- 
meiden ist. Kp.li2 152—153°, 1. in Sauren. Hydrochlorid, aus A.-A. Nadeln, F. 171 
bis 172°. Pikrat, aus CH3OH gelbe Nadeln, F. 188°. Jodmethylat, CI4H]0ONJ, aus 
CHjOH Prismen, F. 165° (Zers.). — 3-Allyl-4-oxychinaldin, Cł3Hi3ON. Voriges auf 
180° erhitzt, wonach die Temp. schnell auf 270° stieg, in verd. HC1 gel., mit NH40H 
gefallt. Aus CH3OH Prismen, F. 273°, \vl. in W., unl. in Essigsaure. In A. mit FeCl3 
hellrot, in W. nicht. Das Na-Salz wird durch W. hydrolysiert. Ag-Salz grau, mikro- 
krystallin. Benzoylderiv., C20H„O2N, aus wss. CH3OH Prismen, F. 87—88°. — a-Allyl- 
f}-anilinocrotonsduredthylesłer, C16H 190 2N. /?-Anilinocrotonsaureester in Bzl. mit Na 
u. darauf mit C3H5J  umgesetzt, schlieClich gekocht, W. zugefiigt usw. Kp.2 161—162°. 
tJberfiihrung in dio vorige Verb. durch langsames Erhitzen auf 225—260° oder bei 
grćiBeren Mengen nach dem Verf. von L im p a c h  (1. c.). —  N-Methylchimldon-(4). 
Durch Erhitzen obigen Jodmethylats unter 3 mm auf 175°. Aus Bzl. Nadeln, F. 160°. 
HgCl2-Verb., aus W. Nadeln, F. 186°. — 3-Allyl-4-ćhlorchinaldin. 3-Allyl-4-oxychinaldin 
mit PÓ15 u. etwas P0C13 bis zur beendeten HCl-Entw. auf 130—140° erhitzt, nach Zusatz 
von Eis erwarmt, Filtrat mit NaOH alkalisiert u. ausgeathert. Kp .3 154°; ein festes 
Nebenprod. durch Lósen in PAe. entfernt. — 3-Allyl-4-methoxychinaldin. Aus vorigem 
mit mothylalkoh. CH3ONa-Lsg. bei 130—140° (2 Stdn.). Kp .ll0 147—149°. Pikrat, 
C20H18O8N4, aus CH3OH gelbe, seidige Nadeln, F. 143°.

3-Methyl-4-oxychinaldin. Aus a-Slethyl-^-anilinocrotonsaureester (Kp.2 150—151°) 
in Paraffinól bei 240—250°. F. 315°. — 3-Methyl-4-alloxychinaldin. Ag-Salz des 
vorigen in CH3OH mit C3H6J  3 Stdn. gekocht, weiter wio oben. Reinigung durch das 
Pikrat, C20H 18O8N4, aus A. gelbe Nadelbiischel, F. 161°. — 3-Mzthyl-4-oxy-5{ 1)-allyl- 
chinaldin, C14H 15ON. Obiges Pikrat mit Alkali zers., Ol auf 185° erhitzt, wonach die 
Temp. auf 205° stieg. Aus CH3OH Prismen, F. 249—250°, 1. in NaOH, daraus durch 
W. gefallt, unl. in NH4OH, 1. in Sauren. Mit alkoh. FeCl3 rot. — 8-AUoxychinolin, 
C12HiiON. 8-Oxychinolin in methylalkoh. CH3OK-Lsg. mit C3H5Br 6 Stdn. in H-at 
gekocht, CH30H  abdest., verd. NaOH zugefiigt u. ausgeathert. Kp.0l6 143—144°,
1. in Sauren. Pikrat, C18H 140 8N4, aus CH3OH gelbe Prismen, F. 148—149°. AuBerdem 
wenig hóher sd. Prod. von F. 83° (vgl. unten). — 7-Allyl-8-oxychinolin, Ci2Hn0N. 
Voriges schnell auf 190° erhitzt, wonach die Temp. auf 290° stieg, u. dest. Kp.2139 
bis 142°, erstarrend, aus CH3OH Nadeln, F. 46°, 1. in Sauren u. verd. NaOH. Pikrat, 
aus A. gelbe Nadeln, F. 190°. AuCerdem wenig Verb. von F. 83°. — 7-Allyl-8-alloxy- 
chinolin. Aus vorigem mit C3H5Br in CH3OK-Lsg. wie oben. Kp.3 140°. Pikrat, F. 135°.
— 5,7( l)-Diallyl-8-oxychinolin, C]5H 15ON. Aus vorigem bei 190—240° (5 Min.); 
unter 2 mm dest. Aus CH3OH Blattehen, F. 83°, 1. in wss. NaOH. — 7-Allyl-8-methoxy- 
chinolin. Aus der Oxyverb. mit (CH3)2S04, 10°/oig. NaOH u. CH3OH, schlieClich 
bei 100°. Kp.16 176—177°, 1. in Sauren. Pikrat, C19H160 8N4, aus CH3OH gelbe Nadeln, 
F. 148—149°. — 7-Propenyl-8-methoxychinolin. Voriges mit alkoh. C2H6ONa-Lsg.
6 Stdn. auf 100° erhitzt, mit W. verd. u. ausgeathert. 01. Pikrat, C19H160 8N4, aus A. 
gelbe Nadeln, F. 200°. (J. Proc. Roy. Soc. New-South Wales 66. 300—14. 31/3.1933. 
Sydney, Univ.) LlNDENBAUM.

C. V. Gheorghiu, Ober die umische Dissoziation der Dertiate des 2-Thion- 
1,2,3,4-tetrahydrochinazolins. Die vor einiger Zeit (C. 19 3 1 . I- 3677) durch Konden- 
sation von o-Aminobenzaldoxim mit aromat. Senfolen dargestellten Deriw. des 
2-Thion-l,2,3,4-teirahydrochinazolins T o m  Typus I (R =  H oder C2H5) sind farblos, 
geben aber, in Bzl., Toluol, Xylol, Pyridin erhitzt, gefarbte, u. zwar je nach Konz. 
u. Temp. yiolette (in Bzl.) bis roto (in Pyridin) Lsgg. Sie bilden ferner mit Sauren 
(H2S04, HC104) intensiv roto Lsgg. u. farben sich auch in der Nśihe des F. rot. Łs 
t  . „ /C H tO R l- N - A r  CH(OR)-N.Ar r  C H ^ -N - A r l
1  C«H^< N H ____ÓS j j  NHj |ÓS 1 1 1  Lą H 4< NHs CS J C10‘
handelt sieh um eine ion. Dissoziation, vergleichbar der bei den Spiropyranen beob- 
achteten (D i l t h e y  u . W u b k e n , C. 1 9 2 8 . I. 3073). Auch dafi die gefarbten Lsgg- 
durch Zusatz von Piperidin entfarbt werden u. die Lsgg. in letzterem selbst m der 
Hitze gelb sind (D i l t h e y  u . W iz i n g e k , C. 1 9 2 6 . II. 2063), findet sich bei den V erbu.
I  w i e d e r .  Die gefarbten Lsgg. w u r d e n  d e m n a c h  e i n  i n t r a m o l e k u l a r e s  Salz v o m  Typus U  
e n t h a l t e n ,  u. ( S e  Rotfarbung durch Sauren w i i r d e  a u f  d e r  Bldg. e i n e s  C a r b o n iu m s a lz e n
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vom Typus III beruhen. Wenn diese Erklarung zutrifft, muB die ion. Dissoziation 
auch yom Dissoziierungsverm6gen des Losungsm. abhangen. Tatsachlich sind die 
Lsgg. der Verbb. I in den ICW-stoffen schwach yiolett, dagegen in den Aldehyden 
blutrot, wie in Sauren. Die Lsgg. in Alkoholen u. Ketonen (auBer in Acetophenon) 
farben sich beim Erhitzen nicht, wahrscheinlich infolge Bldg. von Additionsprodd., 
wie im Falle der Spiropyrane mit Piperidin (1. c.). (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 197. 
622— 24. 18/9. 1933.) L i n d e n b a u m .

W. Treff und  H. Werner, Ober die Konstitution des Jasmons. D er wesentliche 
Trager des Jasm ingeruches is t das yon H e s s e  (Ber. dtsch. chem. Ges. 32 [1899]. 2617) 
im iither. 01 yon Jasminum grandiflorum aufgefundene K eton „ Jasmon“ der Form el 
CuH 160 . Vff. haben  aus siidfranz. Jasm inb lu tenex trak t nach H e s s e  eine gróBore 
Menge Jasmonsemicarbazon yom  richtigen F . 204— 206° erhalten , das sicher einheitlich 
war. Das daraus nach H e s s e  erhaltene Jasmon zeigte entsprechend dcssen Angaben
D.15 0,9467; a n 100 =  ± 0 ;  K p .5_0 108— 110° u. lieferte das Semicarbazon vom  F . 204 
bis 206° zuriick. —  Hydrierung des Jasmons nach Sk it a  fiih rte  zu Tetrahydrojasmon, 
dessen A bbau m it 2°/0ig. KMnOt-Lsg. n-Capronsdure, Ldmdinsdure u. eine Oxosaure 
GnH2D03 gab; le tz tere  gab durch den gleichen A bbau  w ieder n-Capron- u . Ldrulin- 
saure. H ieraus wurdo fiir die Ozosdure die K onstitutionsform el I  u. fu r Tetrahydro
jasmon selbst die Form el II eines 3-M ethyl-2-n-am ylcyclopentanons-(l) gefolgert, die 
durch Synthese b esta tig t w urde. D ie w eitere A rbeit w urde dadurch  erleichtert, daB 
sich das yon St a u d in g e r  u . R u z ic k a  (C. 1924. I .  2585) aus Insek tenpulver uber 
das „Pyre(hrolon“ erhaltene „Tetrahydropyrethron“ m it Tetrahydrojasmon II iden t. 
erwies. E ntsprechend w ar das nach P aa l  (Ber. dtsch . chem. Ges. 38 [1905], 1401) 
hergestellte Dihydrojasmon das 3-Mcthyl-2-n-amylcyclopenten-(2)-on-(l) von St a u 
din g er  u. R u z ic k a , w om it d ieL age  einer Doppelbindung des Jasmons festgelegt war. 
Die der anderen ergab sich aus dem  d irek ten  A bbau des Jasmons m it 1 °/0ig. KMnOA- 
Lsg., der zu Ldwlinsaure, Propionsaure u. —  wohl sicher —  Essigsaure fiih rte ; Butter-, 
Bernstein- u. OZufarsaure wraren n ich t nachw eisbar. D anach kom m t yon den vier 
infigliohen Form eln n u r die Form el III eines 3-Methyl-2-[n-pentcn-(2')-yl]-cydopenten- 
(2)-ons-(l) fiir das Jasmon in B etrach t. D am it is t erstm alig  das Vork. eines KOrpers 
von monocycl. F un ferringstruk tu r in  iither. ó len  festgestellt.

CH-CIL, C H .O H 3
I  H aG - ^ \ C O - C 6HH I I  H jCi-^ ^ N C H  • CHS • CHa • CH, • C H , ■ CH3

HjC*-------COOH HS0 — 'co
C-CH3

I I I  H jCî ^ S C  • CHj • C H : CH • CH S • CHa 

H jC --------'CO
V e r s u c h e .  Tetrahydrojasmon (II) aus Jasmon nach S k it a  (Ber. dtsch. chem. 

Ges. 45 [1912]. 3579), danach Wasserdampfdest. u. tlberfuhrung ins Semicarbazon, 
CuH23ON3 (90—95°/0 Ausbeute) yom F. 165—166°. Nach Hydrierung in neutraler 
lsg. wurde ein zweites Semicarbazon, C12H23ON3, beobachtet, das in Bzl. swl. ist u. 
(aus Methyl-A.) den F. 191—192° zeigt. Das Keton daraus gibt mit Semicarbazid das 
Semicarbazon vom F. 165—166°. Es diirfte sich um cis-trans-Isomerie handeln. — 
Zerlegen der Semicarbazone mit 10°/oig- H2S04 u. W.-Dampfdest. fiihrto zu ein u. dem- 
selben Tetrahydrojasmon, CnH 20O (II), Kp.7 91°, D .16 0,8850, iid15 =  1,448 77. — 
Der Abbau des Telrahydrojasmons wurde mit der 4 Atomen O entsprechenden Menge 
2°/0ig. KMn04-Lsg. bei 20° yorgenommen. Der A.-Extrakt des Filtrates hinterlieB 
10°/o neutrale Bestandteile, die alkal.-wss. Lsg. ergab nach dem Ansauern u. Aus- 
athern ein durch W.-Dampfdest. in einen fliichtigen u. einen nichtfluchtigen Anteil 
getrenntes Sauregemiseh. Die fliichtige Saure wurde ins Silbersalz iibergefiihrt u. 
dieses aus Methyl-A. umkrystallisiert; der Ag-Geh. stimmte auf Ag-Caprcmat. Das 
uber das Chlorid erhaltene Anilid schmolz nach dem Umkrystallisieren aus PAe. u. 
W. bei 94—95°, im Gemisch mit Capronsaureanilid bei 95—96°. — Die nichtfluchtigen 
Sauren lieferten ein SemicarbazcmgemiBch, das mit Bzl. getrennt wurde. • Das Schwer- 
Jósliche schmolz allein (aus Methylalkohol) u. im Gemisch mit Ldmdinsauresemicarbazon 
bei 183—184°, Misch-F. der Oxime 94—95°. Das Leichtlósliche zeigte (aus Bzl., dann 
Aceton) F. 1 1 1 —1 1 2 ° u. stimmte auf die Formel Cn H230 3N 3 des Semicarbazons einer 
Ozosaure, Cn H„0O3 (I), dereń K-Salz, oxydativ abgebaut, wieder Capronsaure u. 
Lawlinsaure ergab. Synthese des Tetrahydrojasmons (II): Natrium-n-amylmalonester,
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mit wasserfreien Materialien in absoL-ath, Lsg. erhalten, wurde nach N o te s  (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 54) mit y-Brom v<deriansaureester im tjberschuB 7 bis 
S Stdn. im Vakuum bei 100° erhitzt, der erhaltene Tricarbonsa ureester (18%) Tom  
Kp.s-j 180—184°, D.1S 1,015, zur Saure verseift, diese durch Erhitzen in die Dicarbon- 
saure u. diese durch Dest. des B3 -Salzes mit 45% Ausbeute in Keton ubergefuhrt. 
Dessen Semicarbazon hatte (aus Bzl. u. A.) den F. 165—166°, Misch-F. mit Tetra- 
hydrojasmonsemicarbazon ebenso. Das daraus erhaltene 3-Meth yl-2-n-amylcydo- 
pentenon-[l) (II) zeigte Kp.7 91°, D .15 0,8852, nD15 =  1,448 87. Geruch kraftig u. 
angenehm. — Darst. des Dihydrojasmons. Jas-mon in A. u. W. wurde nach PAAi. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 38 [1905]. 1401) in 2 Stdn. hydriert. tjberfuhrung in Dihydroja-anon- 
semicarbazon; F. (aus Methylalkohol) 175—176°; Zerlegen mit H2S04, dann W.-Dampf- 
dest. gab reines Dihydrojasmon, CuH lsO; Kp.s 101—102°; D.150,"9201; nDls =  1,48107. 
Die Lage der Doppelbindung wurde durch Vergleich mit dem synthet. Prod. [3-lIdhyl- 
2-n-amylcyclopenten-{2)-ons-(l)] festgestellt, das nach S taud ingep . u. R uzicka (L c.) 
erhalten wurde. F. u. Misch-F. des Semicarbazons 175—176°; Kp.s (des Keions daraus 
101—102°; D .1S 0,9200; nD15 1,481 07. — Weiterhydrierung nach S k ita  gab Telra- 
hydrojasmon, D,15 0,8852; nn15 1,448 87: F. des Semicarbazons 165—166°. — Der Ab- 
bau des Jasmons wurde mit der 9 O-Atomen entsprechenden Menge l 0/oig. EMnO^ 
Lsg. bei 20° ausgefuhrt. Eindampfen des Filtrats von MnO. u. Auskochen mit wenig 
absol. A. hinterlieB K %COz neben wenig K-Oxalat. Das in A". Losliche wurde in wenig 
W. aufgenommen u. mit verd. H,SOs zerlegt. In  A. gingen danach mit W.-Dampf 
fluchtige u. nichtfluchtige Anteile. Letztere enthielten Lavulinsaure (F. des Semi
carbazons 183—1S4°). Der Ag-Wert der Silbersalze des fliichtigen Anteil3 lag zwischen 
dem fur Ag-Propionat u. Ag-Acetal, t/berfuhrung der Sauren uber die CMoride in die 
Anilide fiihrte nur zur sicheren Identifizierung des Propionsaureanilids (F. tu Misch-F. 
103—104°). (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1521—27. 11/10. 1933. Leipzig/Riesa, Wissen- 
schaftl. Labor. von H e in e  u. Co., A.-G.) Krohnke.

L. Ruzicka, C. F. Seidel und H. Schinz, Yeilchenriechstoffe. III . Uber die 
Bruitoformel und einige Umsetzungen des Irons. (L u. II. vgl. Helv. chim. Acta 2  [1919]. 
144 u. 352.) Yff. rekapitulieren kurz die Ergebnisse der bisherigen Unterss. uber das 
Iron, welchem T ie m a x x  u .  K r u g e r  (1893) die sehr ungeniigend begrundete Konst.- 
Formeł I  zugeschrieben haben. Sie sind beim Abbau des Irons u. Tetrahydroirons 
auf Prodd. gestoBen, welche unzweideutig darauf hinweisen, daB das Keton nicht 13, 
sondem 14 C-Atome enthalt. Daraufhin wurden einige krystallisierte D e r iT T . des 
Irons, das bekannte p-BromphenyUiydrazon u. Thiosemicarbazon u. das noch unbekannte 
PhenyUemicarbazon, analysiert. Die Werte schlieBen die TlEMJJNTCsche Formel CsjE^O 
aus u. stimmen vorzuglich auf C14H220 , ebenso die Analysen des aus diesen D eriT T . 
regenerierten u. des aus dem Irisól isolierten Irons. Das Iron des Irisóls ist wahrschein- 
lich ein Gemisch von Isomeren, die sich durch yerschiedene Lage einer Doppelbindung 
unterscheiden. Xach den Literaturangaben sollte man zwar denken, daB das Irisól 
einheitliche Ironderiw. liefert. Dies ist aber nicht der Fali. Den einheitlichsten Ein- 
druck macht das p-Bromphenylhydrazon. Aber vom Semicarbazon wurden verschieden 
schm. Praparate erhalten, allerdings nicht analysenrein. Besonders charakterist. liegen 
die Verhaltnis.se bei den Thiosemicarbazonen. Praparate T o n  F. 120—122° (aus Irisól 
von ScHIlIMEL & Co., 1928) u. ein bei 181° schm. Originalpraparat t o u  Chuit (aus 
Irisól T o n  ScHlM ltEL & Co., 1903) gaben ubereinstimmende u. richtige A n a ly s e n -  
werte. Die Zus. des Irisóls ist demnach jetzt nicht mehr dieselbe wie fruher. — Bzgl. 
der Regenerierung des Irons aus den yerschiedenen Semicarbazonen wurde festgestellt, 
daB man durch Erhitzen mit Phthalsaureanhydrid in wss. Suspension unrerandertes, 
dagegen durch Erhitzen mit gesatt. Osalsaurelsg. teilweise yeranderies Iron erhalt. 
Fur die Reindarst. des Irons kommt nur das Phenylsemicarbazon in Betracht, dessen 
hóehschm. Form aus Irisól mit guter Ausbeute gewonnen werden kann. — R u z i c k a  
u. R u d o lp h  (C. 1 9 2 8 . I . 689) hatten durch Dehydrierung des Jonens mit S 1,6-Di- 
methylnaphthalin erhalten. Vff. haben das Iren mit Se dehydriert u. l^Ą-Trimethyl- 
naphthalin isoliert, wonach sich fur Iren Formel II ergibt, welche auch die Bldg. der

CHj CH , CH3 CH3 CH.-C-CH,
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Joniregentricarbonsaure (III) erklart. Fiir Iron kónnto 
man danach Formel IV (mit unbestimmter Lage der
cycl. Doppelbindung) in Erwagung ziehen. Aber auf
Grund weiterer Abbauyerss. (spatere Mitt.) enthalt die 
Formel einen 7-Ring; II  muB durch Pinakolinumlagerung 
entstehen.

V e r s u c h e .  Iron, C14H220. 1 . Aus Irisćjl durch fraktionierte Dest. mit Auf-
satz; Kp.0)4 96—98°, D .164 0,9385, np16 =  1,502, an =  +36°. 2. Ober die Verb. mit
p-Phenylhydrazinsulfonsaure; Kp .0>1 93—95°, D .ł84 0,939, nD18 =  1,502, <xd =  +47°.
— p-Bromphenylhydrazon, C20H2,N2Br. Durch l-std. Kochen in CH3OH unter Liclit- 
ausschluB. Aus CH3OH, F. gegen 175° bei raschem Erhitzen, sonst tiefer (Zera.). — 
Semicarbazon, aus A. Nadeln, F. 190—195°, noch unrein. — Phenylsemicarbazon, 
C2IH290N3. 1. Voriges mit Anilin 2 Min. auf 150—180° erhitzt, nach Zusatz von Essig- 
saure ausgeiithert, Prod. aus A.-PAe. durch Verdunsten, dann absol. A. gereinigt.
2. Irisol mit Phenylsemicarbazid in CH3OH 1 Stde. gekocht, Nd. ófters aus h. Chlf. +  
abBol. A. umgel. Nadelchen, F. 178—179°, [<x]d =  —18° in Chlf. Auch ein Prśiparat 
von F. 155—160° gab scharf stimmende Analysenwerte. — Thiosemicarbazcme, C^H^ 
NsS. Iron mit Thiosemicarbazid 25 Min. auf 120°, 10 Min. auf 110° erhitzt, mehrmals 
mit A. ausgekocht, óligen A.-Ruckstand mit PAe. ausgekocht, ungel. Teil in CH3OH 
gel., etwas W. zugegeben u. ganz langsam teilweise verdunsten gelassen. Nach ófterem 
Umkrystallisieren Nadelchen, F. 110—112° (trube), bei 130° ldar. Einzelne derbe 
Nadeln zeigten nach Umkrystalhsieren F. 120—122° (trube), bei 127° klar. Ein Original- 
praparat von C h u it zeigte F. 180° (aus A.). — Darst. von Iren (II) nach T iem ann 
u. K r u g e r . Kp .10 119—123°, D .204 0,935, no20 =  1,521. Dasselbe wurde mit Se 
55 Stdn. auf 250—280° erhitzt, dann dest. Das Destillat lieferte 1,2,6-Trimethylnaph- 
Ihalinpikrat, C19H 170 7N3, aus A., F. 122—123°. Styphnat, C19H170 8N3, aus A., F. 150 
bis 151°. (Hely. chim. Acta 16 . 1143— 54. 2/10. 1933. Utrecht, Univ., u. Zurich, Techn. 
Hochsch.) L in d e n b a u m .

Henry Gilman, Paul R. Van Ess und Robert R. Burtner, Die Konslitution des 
Carlinaoxyds. Es wird der Nachweis erbracht, daB Carlinaoxyd, dem Ol aus den 
Wurzeln der Carlina acaulis, von den folgenden drei, zur Diskussion stehenden Struk- 
turen: Phenyl-2-furfurylacetylen, C0H6■ C=C • CH,• C4H30  (I), Benzyl-2-furylacetylen, 
C?H5-CH2-C=C-C4H30  (II), l-Phenyl-3-a-furylallen, C6H5-CH=C=CH-C4H30 (III) 
die Konst. (II) zukommt. (Vgl. S e m m l e r , Ber. dtsch. chem. Ges. 3 9  [1906], 726.) 
I, das sich nach: C6H6• C = C • MgBr +  C1-CH2-C4H30 — y  MgBrCl +  I synthetisieren 
liefi, erwies sich ais nicht ident. mit dem Naturprod. Dagegen wurde festgestellt, daB 
das Red.-Prod. yon I (l-Phenyl-3-u.-furylpropan, C6H6-CH2-CH2-CH2-C4II30) mit dem 
dea Naturprod. ident. ist a) an Hand der physikal. Konstanten, b) mittels der Misch-FF. 
des Monoquecksilberderiv. C8H6 • CH2 • CH2 • CH2 • C4H20  • HgÓl (a). — Weiter zeigen 
Vff., daB Phenylessigsaure (identifiziert ais p-Toluidid) ein Ozonabbauprod. des natur- 
lichen Oles ist, eine Tatsache, die die Formeln I u. III ausschlieBt u. II ais einzigmógliche 
Konst. des Carlinaosyds erscheinen laBt. — I bildet mit Maleinsaureanhydrid (ygl. 
Diels u .  A l d e r , C. 1 9 2 9 . I. 2061) eine Additionsyerb., Carlinaoxyd nicht, was auch 
nach VAN Ca m p e n  u .  J o h n s o n  (C. 1 9 3 3 . I. 2405) erwartet werden muB, nach dereń 
Unterss. unter anderem Furane mit direkt am Ring hangenden ungesatt. Gruppen 
(vgl. II u. III) zur Bldg. solcher Additionsverbb. nicht befahigt sind.

V e r s u c h e .  Phenyl-2-furfurylacetylen (I), Synthese wie oben beschrieben. 
Kp.2o 160—161°; iiq17 =  1,5833; d11i =  1,0696. — a-(y-Phe.nylpropyl)-'x -furylmercuri- 
chlorid, aus A. Krystalle vom F. 94—95°. — Ozonabbau des Carlinaoxyds: Lsg. yon 
Carlinaoxyd in Eg. 12 Stdn. lang bei Raumtemp. ozonisieren, auf W.-Bad erhitzen, 
Essigsaure bei Unterdruck abdest., óliges Rk.-Prod. mit 10°/„ig. NaHC03-Lsg. be- 
handeln, mit A. estrahieren, wss. Rk.-Lsg. bei Unterdruck konzentrieren u. mit HC1 
ansauem, aus dieser Lsg. PhenylessigsSure herausarbeiten u. ais p-Toluidid (aus A. 
Krystalle) identifizieren. — Die Additionsyerb. von I mit Maleinsaureanhydrid krystalli- 
sierte aus Bzl. u. schm. bei 112°. (J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 3461—63. Aug. 1933. Iowa 
State College.) P a n g r it z .

Masataro Yamashita, Eine Synthese des Dihydroisoostkols. Bemerkung zur Kon- 
atilution des Osthols. Die yon B u t e n a n d t  u . Ma r t e n  (C. 1 9 3 2 . II. 548) fiir Osłhol 
vorgeschlagene Formel ist nicht zutreffend, denn das ihr entsprechende Dihydroderiv. I 
Trorde vom Vf. synthetisiert u. erwies sich ais nicht ident. mit Dihydroosthol. I =  (6-Iso- 
amyl-7•meihozycwmariri) ist ais Dihydroisoosthol zu bezeichnen.

XV. 2. 238
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V e r s u c h o. II =  2,4-Dioxyphenylisobutylketoii wurde nach der HoESCH-Rk. 
aus Isovaleronitril u. Resorcin ais Ol erhalten. D as Oxim Gn Hu 03N  davon (farblosc 
Tafeln aus Methylalkohol) zeigte den F. 203—205° u. keine F.-Depression mit dem Osim 
des Ketons, das D o h m e  u . Mitarbeiter (C. 1 9 2 6 . II. 885) auf alinlichem Wege erhalten 
haben. Es ist 1. in Aceton u. A., wl. in Bzl., unl. in CHC13, CC14, W. u. A.; die Lsg. in
A. wird mit FeCl3 violett. — Das ólige Keton wurde nach Cl e m m e n s e n  zum 2,4-Oxy- 
isoamylbenzol reduziert. F. 61—62,5° (D o h m e , 1. c.; 61—62,5°) u. dieses nach P ech- 
MANN mit Apfelsaure u. konz. H2SÓ., in G-Isoamyl-7-oxycumarin, C14H160 3, iiber- 
gefuhrt; farblose Nadeln aus Methylalkohol, F. 108—110°. — Diazomethan ebenso wie 
CH3J  fiihrten in 6-Isoamyl-7-metlioxycumarin, C16H,80 3 (I), iiber; farblose Tafeln aus 
Methylalkohol, F. 61—62°. (Buli. ehem. Soc. Japan 8 . 276—80. Sept. 1933. Sendai, 
Kaiserl. Univ. von Tohoku. [Orig.: engl.].) Króhnke.

Heinrich Wieland, Friederich Holscher und Prafulla K. Bose, Weiteres zur 
Kenntnis des Yomicidins. ttber Slrychnosalkaloide. XIV. (XIII. vgl. C. 1933. II. 
3282.) Vomicidin (C. 1 9 3 2 . I. 950) ist ais Aminophenol weit empfindlicher ais Strych- 
nidin; es laBt sich auch leieht zu einem dimeren Farbstoff oxydieren. Katalyt. reduziert, 
gibt es wenig glatt Dihydrowmicidin, das aber gut durch elektrolyt. Red. des Dihydro- 
vomicins erhalten wird. — Trotz seines phenol. (OH) liiCt sich Vomicidin mit Diazo
methan nicht methylieren, wohl aber mit CH3J  u. Dimethylsulfat mit Alkali; auch 
Acetylierung gelang leieht. Dagegen gelang beim Dihydrovomicidin die O-Alkylierung 
oder O-Acylierimg nicht direkt. Merkwurdig war die Rk. der durch Erhitzen beider 
Basen mit CH3J  erhaltenen Dijodmełhylate m it CH2N2: es wurde sofort CH3J  ab- 
gespalten u. man erhielt die J-freien Phmolbetaijie der beiden Basen. Oberhalb ihres 
F. lagern sie sich in die Phenoldłher um, die nun im Gegensatz zu den Betainen in saurer 
Lsg. nicht zu Farbstoffen osydiert werden:

Merkwiirdig an diesen Vorgangen, die also auf einem Umweg die Phenolather zuganglicli 
machen, ist auch die leichte Abspaltbarkeit des CH3J  vom (b)N-Atom. — Das Phenol- 
betain des Vomicidins (II) gibt mit H J  Vomicidin-(a)-jodmethylat, dessen (OH) nun 
mit Diazomethan leieht methyliert wird zu 0-Methylvomicidinjodmełhylat; isomer 
damit ist das Anlagemngsprod. von CH3J  an Yomicidinmełhylather (IH), das auch 
aus Yomicidin u . CH3J  beim Erhitzen in A. auf dem W.-Bad entsteht; hier ist also 
(b)N ąuartar, denn die Oxydation in saurer Lsg. gibt blauvioletten Farbstoff. — Aus 
allem folgt, daC Stiekstoff (b) im Vomicin geringer bas. ist ais bei Strychnin-Brucin, 
was irgendwie durch die raumliche Nahe des yierten, noch nicht erschlossenen O-Atoms 
begriindet sein m uB. DaC bei der katalyt. Red. des Vomicidindichlormelhylats kemc 
Ringspaltung ain (b)-N-Atom eintritt, wip in den yon A c h m a t o w ic z  (C. 1933. 1- 
2546) untersuchten Fallen, hat wohl die gleiche Ursache. — Cr03 oxydierte bei -0

E r h i U e n  ^  0 C H 3  N
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in geringer Ausbeute zur Saure C10H2.fisN 2 mit wohl 3 Carboxylen, die beim Schmelzen 
lebhaft C02 abspaltet; vorstehendes Bildungsschema ist moglich.

V e r s u c h e .  Dio yerbesserte Darst. des Vomicidins (B) lieferte 80—85% Roh- 
prod.; aus A. farblose Stabclien, Zers. 284°. Pyridin u. Acetylehlorid fiihrten in 12 Stdn. 
bei 20° ins Hydrochlorid des Acetylderiy. iiber, das mit A. gefiŁllt u. mit Bicarbonat- 
CHC13 zers., Acetyhiomicidin, C2,H280 4N2, gab; braunliche Prismen aus 90%ig. A. 
F. (Zers.) 229—230°. Unl. verd. NaOH, mit FeCl3 in saurer Lsg. tief yiolettblau; bei 
einem nicht mehr reproduzierbaren Ansatz wurden aus A. farblose Nadelbiischel vom 
F. (Zers.) 304—305° erhalten; 11. W., mit FeCl3 rot, dann blau; die Analysen stimmten 
auf C2lH30OaNz( ?). — Dihydrovomicidin, C22H280 3N2, wurde erhalten 1 . aus Dihydro- 
yomicin durch elektrolyt. Red. wie sonst, bis NaOH in einer Probe keine Fallung 
mehr gibt; Isolierung mit Soda-CHCl3: 70—80% Ausbeute. Etwas gelbliche Prismen 
aus verd. A., Zers. 296—298°, Sintern ab 278°, schwierig zu trocknen, da bei 110° noch 
*/« Mol. H20  zuruekgehalten wird; wl. in A. u. Aceton, 1. in W. u. CHC13, in saurer 
Lsg. durch Oxydationsmittel blauviolett; die alkal. Lsg. ist autoxydabel (grtin); das 
saure Sulfat, C22H280 3N2- 2 H2SO.,, rhomb. Krystalle aus W. +  A. zeigte [<x]d20 =  
+37,57°. — 2. Durch katalyt. Red. von Vomicidin mit P t0 2 in verd. A. bis zur Auf- 
nahme von 1,8—-1,9 Mol. H 2 usw. Grim liche Nadeln aus A.-CHC13. F. u. Misch-F. 
mit Dihydrovomicidin: 290—292° (Zers.). — Vomicidinmethylather (III), C22H250 2N2- 
(0CH3), wurde aus Vomicidin erhalten 1. mit CH3J  u. Alkal i unter N2 durch Kochen, 
dann Eincngen im Vakuum. Schwaeh blaulich-griine Nadelbiischel aus CHC13-A. 
F. (Zers.) 294°. Unl. in W. u. Alkali, wl. in A., 1. in CHC13; mit FeCl3 in saurer Lsg. 
intensiy blauviolett. 2. Mit Dimethylsulfat 11. Alkali durch Scliiitteln unter N2 usw. 
F. 295° (Zers.). — Vomieidin u. CH3J : a) Jodmethylat des Yomicidinmethyl/ithers, C23H28- 
03N2-CH3J, durch Kochen von Vomieidin in absol. A. mit CH3J. Prismen aus verd.
A., F. >  300°, Sintern u. Braunung ab 280°; Farbrlc. mit Oxydationsmitteln positiy. 
Dereelbe Stoff entstand aus Vomicidinmethylather mit CH3J  in A. bei 100°. Sintern 
(aus verd. A.) ab 260°, wird dann braun ohne zu schmelzen. Rk. mit FeCl3 wie die 
des Vomicidins. b) Dijodmeihylat des Yomicidins, C22H260 3N2- 2 CH3J  (I), aus Vomieidin 
mit CH3J  in A. bei 100°. Prismen aus 90%ig. A. Kein F., Dunkelfarbung ab 250°; 
sehr hygroskop. Durch Digerieren mit AgCl in W. wurde das Dichlormeihylat,erhalten, 
das, mit Pd-Tierkohle u. H2 reduziert, Dihydroicmicidindichlormelhylat gab. P/ienol- 
bełain des Yomicidins, C23H 280 3N2 (II), aus dem Dijodmethylat in Methyl-A. mit uber- 
schiissigem CH2N2 in A., Einengen u. Aufnehmen in A.-Aceton: Rhomboedcr, Sintern 
ab 200°, F. 246°. Die Schmelze erstarrt zu langen Nadeln, die nun wie Vomicidin- 
methylather bei 296° (Zers.) schmelzen u. nun in saurer Lsg. mit FeCl3 Farbrk. geben. 
Auch das aus dem Phenolbetain mit H J  erhaltene Jodhydrat des Vomicidin-(a)-jod- 
mdhylats spaltet mit Diazomethan CH3J  ab u. bildet das Phenolbetain zuriick; wird 
cs mit Sodalsg. gegen Phenolphthalein neutralisiert, eingedampft u. mit viel CH3J  in 
Methylalkohol gekocht, so erhalt man Vomicidinmethyldłher-(a)-jodmethylat, C23H280 3N2- 
CH?J; Nadelbiischel aus A., Sintern ab 200°, F. 295° (Zers.), keine Farbrk. mit Oxy- 
dationsmitteln. — Dihydrovomicidindijodmethylat, C22H280 3N2-2 CH3J, aus Dihydro- 
vomieidin mit CH3 J  in A. unter N2. Nadeln aus 90%ig. A. F. (Zers.) 230°. Beim Umsatz 
mit Diazomethan in Methylalkohol entstand das Phenolbetain des Dihydrofomicidins, 
C23H30O3N2, Prismen aus A.-Aceton, F. >  300°. Keine Farbrk. mit FeCl3, wohl aber 
nach Erhitzen auf etwa 200°. — Die Saure ClsH2iOsN 2 entsteht aus Vomicidin in
H,S0.,-H20  u. wss. Cr03 bei 0°, dann 20°. Die Farbę ist erst tiefviolett, dann scheidet 
sich braunes Chromat aus, das wieder in Lsg. geht. Aufarbeiten wie sonst hinterlieS 
hellbraunen Lack. Weiter Isolierung iiber das Bleisalz. — Die gegen Lackmus stark 
saure Verb. bildet aus h. W. Polyeder, F. 242° (Aufschaumen), titriert sich gegen 
Thymolphthalein zweibas. — In HC1 gab Yomicidin mit weniger Cr03 nach Zugabe 
von S02-Lsg., Erwarmen, Zn-Zugabe mit K J  das Jodid der dimeren Base; diese selbst 
entstand daraus mit Pyridin in Methylalkohol durch Verreiben. Das Hydrochlorid des 
Diwmicidyls, C41H50O6N4-4 HC1, kam aus 2-n. HC1 in schwach gelblichen hexagonalen 
Blattchen. Kein F., an der Luft allmahlich yiolettbraun. — Das Chlorhydrat Cu I i20- 
0tN2-2 HCl(t) eines Cr03-Abbauprod. des Dihydrovomicidins konnte noch nicht 
naher untersucht werden. (Liebigs Ann. Chem. 5 0 7 .  69—82. 23/10. 1933. Miin- 
chen.) R rohnke..

Heinrich Wieland und Georg Varvoglis, Uber Desoxyvomicin und Isonilroso- 
wmiein. Uber Strychnosalkaloide. XV. (XIV. ygl. yorst. Ref.) I. HJ-Red. yon Vomicin 
lieferte Desoxyvomicin. C22H ,,0 3N2 (C. 1929. I. 2885), in dem yielleicht das O-Atom
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der vermuteten tertiaren OH-Gruppe, vielloicht auch das dor vermuteten Atherbriicke 
beseitigt ist. — E l o k t r o l y t .  R e d .  ftihrt jedenfalls zum Desoxyvomicidin, das 
abęr noch nicht isoliert werden konnte. Im Desoxyvomicin ist aber die Gruppierung I 
sieher noch Yorhanden. Ferner entstand eine neue Dihydrovcrb. Ci2H2a0 3N 2 (II), bei 
dor vielleicht die Atherbriicke hydrierend aufgespalten ist. — Bei der katalyt. Red. 
von Desoxyvomicin war unter anderem eine Base C22H2fj0 2N 2 erhalten worden; diese 
ontsteht nun auch katalyt. aus der genannten Dihydroverb., dem Dihydrodesozy- 
vomicin. Da sie nach Aufspaltung m it alkoh. KOH eine Aminosaure liefert, die in saurer 
Lsg. zu einem Farbstoff oxydiert wird, so ist in ihr die Gruppierung I noch erhalten. 
Die katalyt. Red. hat demnaeh wohl den O der Atherbriicke, die vielleicht sehon in 
CjjHjoOjNj geóffnet ist, entfernt, genuiJ3 Formel III, die dem Desoxystrychnin von 
T a f k l  (Liebigs Ann. Chem. 268 [1892], 246) entspricht. Die Angaben iibor die 
Hydrierungsprodd: C22H280 2N2 u. C22H30O2N2 in der Originalarbeit von W ieland  u. 
O e r te l  (1. e.) sind zu vertauschen; es wurde nun noch eine dritte Base gefunden, 
CMH2S03Ń 2, in der yielleicht die Atherbriicke gemśiB II  geóffnet u. auBerdem die Doppel- 
bindung hydriert ist. II. Isonitrosowmicin krystallisiert wie sein Cldorhydrat gut. 
Die BeCKMANNsche Umlagerung mit Thionylchlorid gab neben viel Harz die um 
1 Mol. H 20  armere Base C2„H2lO.,N3, die in Alkali unl. ist. Mit wss. Laugo werden h. 
C02 u. NH3 abgespalten gemaB C22H210 4N3 +  3 H 20 — >- C21H2i0 5N 2 -j- C02 -f NH?. 
In der C22-Base ist (a)-N noch mit einer negativen Gruppe besetzt (keine Farbrk. mit 
Oxydationsmitteln), in der Cn -Saure, aber, die intensive Farbrk. zeigt, ist dieser Stick
stoff bas. geworden, wohl sekundar. Danaeh lassen sich die Einww. von Thionylchlorid 
u. wss. Lauge gcmaB den Formeln IV (Isonitrosovomicin) bis VI erklaren. V lieB sich 
katalyt. in die Dihydroverb. iiberfiihren. VI erscheint ais Nortomicinsaure, denn Diazo- 
methan fiihrt 2 Methoxylgruppen ein. Warum bei dem tJbergang V — >- VI nicht 
wie bei dem V analogen Stoff aus Strychnin die Nitrilgruppe ais HCN abgespalten 
u. der Atherring unter Bldg. einer Aldehydbase geóffnet wird (C. 1932. II. 67), laBt 
sich noch nicht sagen. — IV wurde zur Aminobase reduziert, die mit HN02 das Diazo- 
■nomic.in gab.

IH
N CH i n  N ^ N C H ,,
ÓOH ÓHOH CHS l'c h 3

Ao h

Lauge
CHj

V e r s u c h e. I. Elektrolyt. Red. des Desoxyvomicins in starker H2S04 wie 
sonst. Dann unter Kiihlung NH3-Zugabe: heller Na.; amorph, 1. in Alkali, in saurer 
Lsg. sofort roWiolett; das zweifellos entstandene Desoxyvomicidin, C22H280 2N2, krystalh- 
sierte noch nicht. Durch A.-Extraktion des getrockneten Nd. erhielt man Prismen 
der Base G22H2n03N 2 (II?), F. 161°, unl. in Alkalien; keine Rk. mit FeCl3 in saurer 
Lsg., wohl aber nach Kochen mit KOH-Methyl-A. u. Ansauern. Demnaoh ist der 
Lactamring noch erhalten. — Katalyt. Red. dieser Base (II?) mit P t0 2 (Aufnahme = 
2,6 Moll. H2) ergab lange Nadeln der unten beschriebenen Base C22Hu 02N2 (III), ł  • u. 
ilisch-F. 185°. — Katalyt. Red. des Desoxyvomicins in Eg. mit P t0 2 fuhrte in 8 Stdn. zur 
Aufnahme von 3 Moll. H 2; durch NH3-Fallung u. Aufnehmen in Methylalkohol kmtaln- 
sierte ein Gemisch. A.-Extraktion trennte daraus die Base C22II2t<0 2N2 (HI) ab; ^adeui 
aus Methylalkohol, F. 185°, Sintern ab 182°. [a]D =  +61,0° in CHC1S. — Aus dem in A. 
Ungel. erhalt man durch Fraktionieren m it Methylalkohol: C22Hs0O2N,, groBe Prismen, 
F. 211°, u. CitHM03N 2, rhomb. Prismen, F. 220°. Ausbeute an HI etwa 40%, an den 
beiden anderen Basen etwa je 10%. — II. Isonitroswomicin, C22H230 5N3, aus Vomici



in A., Athylnitrit u. Zugabe von Na-Athylat bei 40° unter N2 in 3 Stdn. Temp. spator 
55°, zum SchluC 1 Stde. 60°. Verdampfen des A., Aufnehmen in W., Filtrieren, Zusatz 
yon Eg., Filtrieren u. Zusatz yon NaHC03. Das Chlorhydrat bildet aus 30%ig. A. 
schwach gelbe, lanzettfórmige Krystalle, bei 250° dunkel, F. >  350°. Daraus die Base 
mit Bicarbonat: gelbliche Prismen aus CHC13-A.; kein F .; 11. in Alkalien, wl. in A., 
W., A.; mit FeClą schawch rot. Ausbeute 65—70%. — BECKMANNsehe Umlagerung 
mit Thionylchlorid (12 ccm auf 2 g) boi Siedehitze, Verdampfen u. vorsichtiges 
Alkalischmachen, Ausschiitteln mit CHC13 fuhrto zu 20—22% des Carhaminsaurc- 
lactons G2iHilOiN 3 (V), Prismen mit aufgesetzten Pyramiden aus A. F. 218° (geringe 
Br&unung). — Norvomicinsaure, C2,H 240 5N2, daraus durch Kochen bis zur Lsg. mit 
2-n. NaOH u. Ansauern mit Eg. Reinigung aus NaOH/Eg.: hexagonale Blattchen. 
F. >  350°, bei 320° schwarz. 60—70°/o Ausbeute. Mit FeCl3 karminrot, die Lsg. in 
Alkalien wird an der Luft blau. — Die Saure geht in methanol. Lsg. mit Diazomethanlsg. 
in A. in 0-Methyhiorvomicinsauremethylester, C23H 280 6N2, iiber, rosettenfórmige Nadeln 
ausMethylalkohol. F. 194°. Die katalyt. Red. von V m itP t0 2inA. gabyierseitigeTafeln 
von F. aus A. 208°. — Red. des Isonitrosovomicins mit Zn-HCl fuhrto
zu Nadeln des ZnCl^-Doppelsalzes der Aminobcise, das, in W. gel., bei 0° mit NaN02 
versetzt wurde. Losen des gelben Nd. in wenig verd. A. u. Zusatz von festem Na-Acetat 
gab Diazowmicin, C22H220 4N4; gelbe Prismen aus Aceton; ab 200° dunkel, kein F. 
Lebhafte N2-Entw. mit 7-n. H2S04. (Liebigs Ann. Chem. 507- 82—91. 23/10. 1933. 
Miinchen.) K e o h n k e .

Walter A. Jacobs und Robert C. Elderfield, Die Digitalisglykoside. VII. Die 
iśomeren Dihydrogitoxigenine. (VI. ygl. C. 1 9 3 3 . II. 2826; vgl. auch C. 1 9 2 9 . I. 82.) 
Gitoxigenin nimmt bei der katalyt. Hydrierung 1  Mol. H2 auf unter Bldg. zweier 
Dihydroderiyy. (ygl. W in d a t js , W e s t p h a l  u. S t e i n , C. 1 9 2 8 . II. 2026). Die n. Form 
ist das a.-Dihydrogiloxigenin vom F. 212°, wie ein Vergleich mit den Drehungeu anderer 
Genine u. ihrer Dihydroverbb. zeigt. Beide Iśomeren andern in Eg.- oder Pyridin- 
NH3-Lsg. ihre Drehung unter Einstellung eines Gleichgewiclites, in dem die /S-Form 
(F. 242°) yorherrscht. Da Dihydrodigitoxigenin, das sich von Dihydrogitoxigenin nur 
durch das Fehlen der „Exirahydroxylgrv,ppe“ (OHjj) unterscheidet, diese Mutarotation 
nicht zeigt, liegt die Annahme nahe, daB dio Isomerisation in einer Umesterung besteht, 
an der OHb beteiligt ist. Die Ergebnisse der Verseifung u. Acylierung bestatigen diese 
Anschauung. Die Verseifung ergibt bei beiden Formen die gleiche Dihydrogitoxigenin- 
saure, die sich — yorwiegend zur /?-Form — relactonisieren laBt. Dagegen zeigen sich 
Unterschiede bei der Acetylierung. Sd. Acetanhydrid fiihrt die a- wie die /9-Form in 
fi-Dihydrogiłoxigenindiacełat iiber, das aus der /?-Form auch mittels Pyridin-Acetanhydrid 
erhalten werden kann. Die entsprechende a-Form ist nur durch Hydrierung von Gitoxi- 
genindiacetat zuganglich, da <x-Dihydrogitoxigenin mit Pyridin-Acetanhydrid nur
o i n e Acetylgruppe aufnimmt. • Dieses Monoacetylderiv. laBt sich in die zugehórige 
/3-Form umlagern, OHb ist also resistent gegen diese Reagenzien. Die Benzoylierung 
fiihrt beide Formen in die entsprechenden Dibenzoate uber. Siimtliche Diacylderiw. 
zeigen keine Mutarotation, die Umesterung wird also yerhindert. — Ein Zusatz von 
ZnCl2 besehleunigt die Acetylierung so erheblich, daB sie schneller yerlauft, ais die 
Umesterung. Man erhalt unter gleichzeitiger Abspaltung der tertiaren OH, Anhydro-a- 
u. fS-dihydrogitoxigenindiacetat, das Bich nicht hydrieren laBt. — Die Oxydation der 
Dihydrogitoxigenine fuhrte zu Ergebnissen, die von fruheren abweichen. Die a-Form 
ergab 40°/0 a-Oxodihydrodigitoxigenon, nur Spuren der Saure C23H3,0 6 u. ein neutrales, 
nicht krystallisierendes Prod. Das /?-Isomero fiihrte zu 25°/o Saure, C23H320 6, 15°/o 
einer neutralen Verb. C23H3.,06, die nach der Verseifung einbas. zu sein schien u. nicht 
krystallinem Materiał. Die Drehungen der Oxydationsprodd. haben ahnliche GroBen- 
ordnungen wie das Ausgangsmaterial. — Die W.-Abspaltung aus a-Oxodihydro- 
digitoxigenon erfaBt in saurer Lsg. fraglos die tertiare OH,. In alkal. Lsg. wird yer- 
mutlich zunaohst die Carbonylgruppe, die aus OHb entstanden ist, enolisiert, woraus 
auf eine 1,4-Stellung yon OH, u. OHb zu schlieBen ist. Da andererseits OHb in y- oder
5-Stellung zu der Lactoncarbonylgruppe stehen muB, um eine Umesterung moglich
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zu machen, ergibt sich ais wahrscheinliehste Formel fur Gitoxigenin I, fur a- u. fi-Di- 
hydrogitoxigenin II u. III.

V e r s u c h e .  Dihydrogitoxigenin, C23H 3e0 6. Gitoxigenin wird in A. in Ggw. 
von Platin hydriert. a -Form, Tafeln vom F. 212—213°, [cc]d20 =  +42° (Pyridin, 
c =  0,5). fi-Form, Nadeln vom F. 242—244°, [a]o =  —57° (CH3OH, c =  0,25). — 
Umlagerung. Die oc-Form andert die Drehung in 80°/oig. Eg. von +7,5° (nach 10 Ślin.)
bis —40° (5 Stdn.), +42° — >---- 33° in Pyridin. /3-Form in 80°/oig. Eg. [a]D =  —65° —>-
—48°, in Pyridin —82° — >---- 34°. — Dihydrogitoxigeninsaxire, C23H380 6. Aus a- oder
/j-Dihydrogitoxigcnin mit alkoh. NaOH. F. etwa 170°, wird wieder fest u. sehm. dann
bei 235°. [a]n =  +22° (A., c =  0,545) — 51---- 37° unter t)bergang ins Lacton. —
a.-Dihydrogitoxigenindiacetat, C27II100 7. Durch Hydrierung von Gitoxigenindiacetat. 
F. 213°, [a]D20 =  +61° (Pyridin, c =  0,5). — a-Dihydrogitoxigeninmonoacetat, C25HJ806. 
Die Dihydroverb. wird bei Raumtemp. mit Acetanhydrid-Pyridin behandelt. Blattchen 
aus A. vom F. 206—208° ohncklar zu sclim. [a]D 23 =  +35° (Pyridin, c =  0,626) — y 
—32° nach 18 Stdn. — fi-Dihydrogitoxigeninmónoacctat. Aus dem vorigen mit 80°/o>g- Eg. 
Blattchen aus A. vom F. 224—226°, [ccJd23 =  —82° (Pyridin, c =  0,82). — fi-Dihydro- 
gitoxigenindiacetat, C27H40O7. Aus der a- u. /?-Dihydroverb. mit sd. Acetanhydrid oder 
der /S-Form in Ggw. von Pyridin bei 20°. Nadeln vom F. 242°, [cc]d22 =  —77° (Pyridin, 
c — 0,765). — a-Dihydrogiłoxigenindibenzoat, C37H410 7. Flachę Nadeln aus A.-Chlf. 
Tom F. 253°, [<x]d20 =  +52° (Pyridin, c =  0,425). fi-Form. Nadeln vom F. 233°, 
[°Od20 =  —45° (Pyridin, c =  0,54). — Anhydro-<x.-dihydrogitoxigenindiacetat, C27H3806. 
Das a-Dihydrogenin wird mit Acetanhydrid-ZnCl2 auf 70° erhitzt. Lange Nadeln aus 
CH3OH vom F. 208° naehSintern ab 120°, [oc]d 23 =  +82° (Pyridin, c =  0,515) Analog 
die fi-Form, Nadeln vom F. 157°, [a]D26 =  —34° (Pyridin, c =  0,955). — Oxydatim 
von a-Dih.ydrogitoxige.nin. Um die Umlagerung zu verhindern, wird zu der Mńchung 
von wss. Chromsiiure u. Substanz Eg. zugetropft. Aufarbeitung nach den fruheren 
Angaben. Man crhalt a.-Oxodiliydrodigitoxigenon vom F. 219—222°, [<x]d =  +92° 
(Aceton, c =  0,425). — Oxydalion der fi-Form. Aus der Chlf.-Lsg. der neutralen Osy- 
dationsprodd. werden durch wenig A. Krystalle gefallt, die aus Aceton umgel. werden 
u. die Zus. C23H310 5 haben. F. 228°, [a]D20 =  —42° (Aceton, c =  0,235). (J. biol. 
Chemistry 100- 671—83. Mai 1933. New York, RoCKEFELLER-Inst. fiir medizin. 
Forsehg.) E rlbach.

Richard Kuhn, Edgar Lederer und Adam Deutsch, I. Astacin aus den Eiern der 
Seespinne (Maja sąuinado). (Vgl. K u h n  u. L e d e r e r , C. 1933.1. 3327.) Die roten 
Eier der Seespinne enthalten nach M ały  (Mh. Chem. 2 [1881]. 351) zwei Farbstoffe, 
Vitello-rubin u. Vilello-lutein. Der erste konnte in violetten, metali, glanzenden, in 
der Durehsicht granatroten Blattchen vom Zers.-Punkt 242—243° erhalten werden. 
Bei der Vorseifung erhalt man Astacin (I). Der Farbstoff gleicht in seinen Eigg. dem 
„Ovoester“ von I  u. ist vielleicht mit diesem ident. Vitellólutein ist ident. mit fl-Carolin.
I  ist unter den Crustaceen weit verbreitet, dagegen konnte es in einigen anderen Meeres- 
tieren nicht nachgewiesen werden. — Fiir I  kommen die Formeln C27H320 3 u. C36H41Of 
in Betracht. Na-Salz u. Aceiyli-erb. sprechen fur erstere. Bei der Verteilung zwischen 
Bzn. u. 90%ig- Methanol geht I  entgegen einer fruheren Angabe in die untere Schicht. 
Auf Zusatz yon W. laBt es sich in das Bzn. treiben. Im Gegensatz zu anderen Caro- 
tinoidcarbonsauren reagiert es nicht mit CH2N2 u. wird yon CaC03 kaum adsorbiert- 
Mit n. Sodalsg. laBt es sich nieht in der unteren Schicht halten wie mit verd. NaOH. 
Vff. schlieflen daraus, daB die Alkalisalze Salze einer Carbonsaure sind, I aber ein Lacton 
ist. Mit Dimethylsulfat u. NaOH entsteht ein Methylester. Das dritte O-Atom gehort 
einer alkoh. OH-Gruppe an. Mit Essigsiiureanhydrid in Pyridin entsteht eine Acetyl- 
verb., mit CH3MgJ 1 Mol. CH,. I  ist also ais Oxylacton aufzufassen. Bei der katalyt. 
Hydrierung wurden bis zu 10,94 Mole H 2 aufgenommen. Mit H J e n ts te h t ein farb- 
loses, krystallin. Reduklionsprod. Bei der Oxydation mit Chromsaure werden 5 Mole 
Essigsdure gebildet. Daraus ergibt sich, daB 5 dehydrierte Isoprenreste  am Aut ba u 
des Molekiils beteiligt sind. I  ist also ein C aro tin o id . — Die C rustaceenfarbstol e 
diirften ahnlich wie die pflanzlichen Carotinoidcarbonsauren durch enzymat.-oxy- 
dativen Abbau von Carotinfarbstoffen mit 40 C-Atomen entstehen, wobei fiir die -
sonderen Eigg. die Oxydationsvorgange im Tierkorper zu beriicksichtigen sinn (vg. 
nachst. Ref.).

V e r s u c h e .  Ouoester aus den Ovarien der Seespinne. Darst. nach KUH^ •
L e d e r e r , 1. c. F . 242—243° (B e r l ). Ovoester aus H um m erovarien , i . z4t> > 
(K l e in ). Beide Praparate sind m eth o sy lfre i ,  ebenso Ovoestcr aus Hum m erpanz
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An gowóhnliches u. aktiyiertes A120 3 wird der Oyoester stark adsorbiert, Elution gc- 
lingt weder mit Pyridin-Methanol nock mit Bzl.-Methanol. — Acelylaslacin, C29H3.,04. 
Aus I mit Acetanhydrid in Pyridin 16 Stdn. bei Zimmertemp. Schwarzviolette Nadeln 
aus Pyridin-W. Zers.-Punkt 235° (unkorr.). (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Cliem. 220- 
229—34. 5/10. 1933. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. med. Forschung, Inst f.

Richard Kuhn und Kyriako Livada, II. Ober den Einfluji von Seitenlcellen auf 
die Oxydalionsvorgdnge im Tierlcórper. (I. vgl. vorst. Ref.). Fiir den Abbau der 
Carotinfarbstoffe im tier. Kórper ist neben den Resorptionsverhiiltnissen ihre kon- 
stitutiye Eigenart maBgebend. Vff. studieren den Abbau aromat. Verbb., die in un- 
gesatt. Seitonketten a- u. /?-substituiert sind, sowie von ungesatt. alipliat. Verbb. Nach 
Kay u .  R a p e r (C. 1922. III. 932. 1924. I. 2442) wird a.-Methyldihydrozimtsdure zu 
Hippursaure abgebaut. In Ubereinstimmung damit konnte bei Verfiittcrung von
a.-Methylzimtsaure 30% Hippursaure erhalten werden, wahrend keine unveranderto 
Saure ausgeschieden wurde. a- Atliylzimtsaure wird dagegen zu 30% unyerandert aus- 
geschieden, ohne daB Hippursaure gebildet wird. Von der isomeren a-Benzylcroton- 
sdure werden 50% unyerandert ausgeschieden, Hippursaure tr itt nicht auf. — Im 
Gegensatz zur <x-Verb. wird fj-Methylzimlsaure nur schwer angegriffen. Hunde scheiden 
sie an Glykokoll gepaart aus, Kaninehen zu 2—5% gepaart, zu 30% in freiem Zustand. 
Die gepaarte Saure wurde syntlietisiert. Ahnlich yerhiilt sich f}-Methyldihydroziml- 
siiure, von der 20—25% gepaart, 30—35% in freier Form ausgeschieden werden. Aus 
P-Styrylcrotomaure entsteht keine Hippursaure. Bei groBen Gaben wurde sehr wenig 
Benzoesaure neben einem komplizierten Gemisch erhalten. Auch fi-Methyl-8-phenyl- 
vahriansaure wird im Gegensatz zu 5-Phenylvaleriansaure (Knoop u .  O eser, Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 89 [1914]. 141) nicht zu Benzoesaure abgebaut. Bei Ver- 
fiitterung von Geraniumsdure, Cilral u. Geraniol an Kaninehen erhielt H ild e b ra n d t  
(Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pliarmakol. 45 [1901]. 110) eine Saure, 
der er die Konst. I  zuschrieb. Vff. erhielten sie aus Citral. Sie entbalt 2 Doppel- 
bindungen, gibt aber beim Ozonabbau kein Aceton (K uhn u .  R o th , C. 1932. II. 
3217). Es diirfte daher nicht die /J-standige, sondern eine endstandige CH3-Gruppc 
osydiert worden sein (II). Jedoch ist nach Unterss. von B ra d f ie ld ,  P e r f o ld  u .  
Sim o n s e n  (C. 1933. I. 785) Formel III nicht ausgeschlossen. co-Oxydation wurde bei 
n-Alkylbenzolen schon von T h i e r f e l d e r  u .  K l e n k  (C. 1925. I. 861) beobachtet. — 
Die Erschwerung des Abbaues durch /9-standige Methylgruppen ist zweifellos auf den 
Mechanismus der /?-Oxydation zuruckzufiihren.

V e r s u c h e .  d,l-Tetrahydro-fi-slyrylcrotonsaure, Ci2H 120 2. Aus /3-Styrylcroton- 
saure (K u h n  u . H o f f e r , C. 1932. I. 3050) durch katalyt. Hydrierung mit P t0 2 in 
Eg. Farbloses Ol, Kp.IS 178°. — ji-Meihylcinnamoylglycin, Cł2Hi30 3N. Aus /9-Methyl- 
zimtsaurechlorid mit 2 Teilen Glykokollathylester in Bzl. u. alkal. Verseifung, F. 145° 
aus Essigester. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 220. 235—46. 5/10. 1933. Heidel
berg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. med. Forschung, Inst. f. Chemie.) S c h ÓN.

Jacąues Errera und Yehuda Hirshberg, Potentiometrische Analysen von reiuen 
tierischen Proteinen. Die potentiometr. Messungen des pn ergaben fiir die untersuchten 
Proteinę folgende isoelektr. Punkte (Durchschnitt): Eialbumin pa 4,75; Serumalbumin 
(Hundeserum) pn 5,45, Hdmoglóbin (Pferdeblut) pn 6,55 u. Caseinogen ( H a m m a r s t e n )  
Ph 5,7. AnschlieBend wurde mittels potentiometr. Titration die stochiometr. Be- 
ziehung der Rk. zwischen Protein u. Saure bzw. Base festgestellt. Dann wurden die 
Grammaquivalente der Proteine berechnet, die 1 g —OH- bzw. —H-Ion binden. Fol
gende Dissoziationskonstanten wurden bestimmt: Eialbumin: K a 3,6-10-7, K b 2,8■ 
J0~u ; Serumalbumin: K a 5,5-10-8, K b 2,7• 10—10; Hamoglobin: K a 1,2-10-8, K b 7,6- 
10~10; Caseinogen: K a 5 ,0 • 10-8, K b 3 ,0 • 10~10. Zum SchluB wurden die freien Carboxyl- 

Aminogruppen pro Proteinmolekul bestimmt: Eialbumin: Mol.-Gew. 34 500, COOH- 
Gruppen 10, NH2-Gruppen 1,9, Serumalbumin: Mol.-Gew. 67 500, COOH-Gruppen 
J2,3, NH2-Gruppen 5,2; Hamoglobin: Mol.-Gew. 68 000, COOH-Gruppen 10, NH2- 

ruppen 7,4; Caseinogen: Mol.-Gew. 98 000, COOH-Gruppen 114, NH2-Gruppen 19,6.

Chemie.) S c h o n .
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Zur Dberprufung der potentiometr. Methode wurden Meesungen an frisch gefalltem 
BaSOj durchgefiihrt. Die Verss. ergaben, daB bei den Unterss. an den Proteinen nur 
sehr schwache Adsorptionserscheinungen aufgetreten sein kónnten. (Biochemical J. 
27. 764—70. 1933. Briissel, Univ.) Ma h n .

Clarence E. Larson und David M. Greenberg, Ein interessantes Lóslichkeits- 
phdnomen bei Oelatine. Gelatine lost sich nur in konz. Essigsaure; ftir jede Temp. besteht 
eine bestimmte untere Konz.-Grenze, unterhalb der ein Losen nicht mehr stattfindet, 
bzw. Flockung eintritt, wenn von hoheren Konzz. aus verd. wird. (J. Amer. chem. 
Soc. 55. 2798—99. Juli 1933. Berkeley, Californien, Univ. Medical School, Division 
of Biochemistry.) R o g o w s k i.

E. Biochemie.
Nora Feichtinger, Viscositatsandcrung des Protoplasmas ais Folgę radioaktker 

Bestrahlung. In Fortsetzung fruherer Verss. (C. 1930 .1. 3449) findet Vf. bei Spirogyra, 
daB durch radioakt. Bestrahlung lebenden Plasmas durch schwache Bestrahlung 
Viscositatserniedrigung, durch starkę Bestrahlung Viseositatserhóhung des Plasmas 
hervorgerufen wird. Dio Wrkg. der verschiedenen Strahlenarten ist nicht spezif., 
sondern nur bedingt durch die GroBe der absorbierten Energie. (Naturwiss. 21. 569—76. 
589—90. 11/8. 1933. Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Chemie.) G u n t h e r .

F. Honcamp, Die Bedeutung des Kaliunis fu r  den pflanzlichen und tierischen 
Organismus. Das Vork., die Form u. die Kaliummengen im Tier- u. Pflanzenkórper 
werden besprochen. DieBehauptung: „KeinLeben ohneKalium“ besteht zwar zuRecht, 
Kalium ist also ein Lebensstoff (Protoplasma, Bau-, Verwendungs- u. Regelungsstoff- 
weclisel u. a.), die chem. Bedeutung u. physiol. Aufgabe des Kaliums an sich sind 
aber noch vóllig ungeklart, da die lebenswichtigen Funktionen niemals einem Mineral- 
stoff allein zukommen, sondern immer nur bei Ggw. mehrerer ausgelóst werden. 
(Ernahrg. d. Pflanze 29. 353—57. 373—77. 15/10. 1933. Rostock.) L u t h e r .

H. A. Krebs, Atmung und Garung in lebenden Zellen. Berlin: Junk  1933. (S. 209—231) 
gr. 8°. nn. M. 3.—.

Aus: Tabulae biologicae periodieae. Bd. 3. < =  Tabulae biologicae. Bd. 9. >
P. Lasareff, Theorio ioniąue do l ’excitation des tissus vivants. Paris: Le Franęois 1933. 

(240 S.) Br.: 40 fr.
T. R. Parsons, Fundamentals of biochemistry in relation to  human physiology. 4th cd.,

rev. London: Heffer 1933. (447 S.) 8°. 10 s. 6 d. net.

E 2. Pflanzenchem ie.
W. Z. Hassid, Die Isolierung eines Nalriumschicefelsciureesters von Oalaklan aus 

Irideae Laminarioides (Bhodophyceae). Zu Moss Beach in Kalifomien gesammelto 
Meercsalgen Irideae Laminarioides wurden frisch mit 95%ig. A. 10 Min. gekocht,

der A. abgegossen, der Ruckatand im Soxhlet- 
estraktor erst mit CH3OH, dann mit A. extrahiert 
u. aus dem Extrakt durch fraktioniertes Ausfallen 
aus was. A. ein Natriumschwefelsaureester des
Oalaktuns erhalten, schneeweiBe Substanz, die
FEHLINGsche Lsg. nicht reduziert, in W. eine 
kolloidale Lsg. von pn 6,8 bildet; [a]o =  69,2° 
(nach 2 Umfiillungen aus A.). 7-std. Kochen mit 
2%ig- H 2SO, liefert ca. 54% Galaktose; der S-Goh. 
wurde gefunden zu 12°/0; dier Geh. an Natrium

schwefelsaureester zu 44,7°/0. Ais vorlaufige Strukturformel wird I  in Vorschlag ge- 
bracht, in der n  unbekannt ist. Da die Substanz faserartig ist, hat sie eher eine Ketten- 
als eine Ringstruktur. Das Na liegt wohl in Ionenform vor, da sowohl Elektrodialyse 
wie einfache Dialyso es prakt. ganz entfernt unter Bldg. eines sauren Schwefelsaure- 
esters des Galaklans, amorphes kórniges Pulver, dessen 1%'g- wss- Lsg. ph 3,6 hat. 
( J . Amer. chem. Soc. 55. 4163—67. Okt. 1933. Berkeley, Univ. of Cal.) Beh rle- 

Marston Taylor Bogert und Simon J. Marion, Eine chemische Unlersuchung 
des atherischen Ols von Sarothra gentiańoides L. uiid die Entdeckung von n-Nonan dann. 
Dampfdest. der gesamten griinen Pflanzen, einschlieBlich der Wurzeln, von Sarotma 
gentiańoides L., die in den Jahren 1925—1929 Ende August u. Anfang September
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im Staato Nordcarolina gesammelt waren, lieferte 0,072—0,222% an groBenteils aus 
fl. acycl. KW-stoffen bestehendem, gelblichgriinem, angenehm riechendem Ol, D.20so
0,7665; nu20 =  1,4262; [a]n =  +6,39°; VZ. 4,43; EZ. 3,85; VZ. nach Acetylierung 
17,35. Es enthalt mindestens 20% n-Ńonan, das zum Vergleich auch ausgehend vom 
n-Heptaldehyd u. C2H5MgBr synthetisiert wurde, Kp.wo 149,5—150,5°; D .20?0 0,712; 
F. —51°; tin!0 =  1,4055. Perner finden sich darin ein niedrigsd. opt.-akt. Olefin, wahr- 
scheinlich ein Octen, nicht identifizierte Terpene u. Sesąuiterpene, a -Terpineol, Geraniol, 
Spuren von Phenolen, Aldehyden u. Ketonen. An Sauren wurde nach der Analyse 
der Ag-Salzc die Ggw. von Capron- u. Caprylsauro erschlossen. (J. Amer. chem. Soc. 
55. 4187—94. Okt. 1933. New York, Columbia Univ. u. Lenoir Rhyne Coli.) Behkłe.

E s. Tierphyslologie.
Severian Buadze, Ein Beilrag zum Problem der hormonalen Beeinflussung des 

Kreatin-Kreatininsloffecchsds, unter gleidizeitiger Berucksichtigung des Verlialtens vou 
OesamUlichstoff, Ilamsaure und Allanioin. Dic Wrkg. der Injektion einer Reihe Hor- 
mone auf die Ausscheidung von Gesamt-N, Harnsaure, Allantoin, Kreatin u. Kreatinin 
im Harn wurde bei Hunden naher untersucht. Thyroxin steigerte die Kreatin-Kreatinin 
u. Allantoinausfuhr deutlicli, ohne gleichzeitige Vermehrung des Gesamt-N. Injektion 
,von 2-mal 3 mg Adrenalin fiihrte zu einer erheblichen Vermehrung der Kreatin-, 
Kreatinin-, Allantoin- u. Harnsaureausschoidung; Gesamt-N war kaum vermehrt. 
Menformon bewirkte eino elektive Erhohung der Kreatin-Kreatinin ausscheidung, eine 
Erscheinung, die in guter "Obereinstimmung mit der bekannten cycl. Kreatinurie boi 
der Prau steht. Prahormon u. Praphyson hatten keine einheitliche Wrkg. Insulin in 
nicht krampferregenden Dosen fiihrte zu einer Verminderung der Allantoin- u. Ge- 
samtkreatininausscheidung, auch der Gesamt-N war etwas vermindert. — Nach mehr- 
faoher Injektion von 0,4 g Guanidincarbonat in 1—2 tagigen Abstanden erfolgte eine
deutliche Herabsetzung von Gesamt-N, Gesamtkreatinin u. Allantoin. Nach Parat
hormon ist im allgemeinen Gesamtkreatinin vermehrt, ebenso Gesamt-N; die anderen 
Werte sehwankten stark. Bemerkenswert war, daB die gemeinsame Injektion von 
Guanidin u. Parathormon keine Veranderungen von der Norm bewirkte, daB also die 
Einw. des Guanidins auf den Stoffwechsel durch das Parathormon aufgehoben wird. 
(Z. ges. exp. Med. 90. 762—804. 7/10. 1933. Halle, Univ., Physiol. Inst.) Wad e h n .

B.RomeiS, tfber ein beinahe acht Jahre alies Hodenlransplanlat mit erhaltener 
inkretorischer Funktion. Einem Kater wurden die beiden Hoden entfernt. Eine dunne 
Scheibe (210 mg) wurde aus dem einen Hoden herausgeschnitten u. in die Skrotal- 
h8hle zuriickgebracht. Nach anfanglich auftretenden Kastrationseracheinungen s te lite 
sich der urspriingliche sexuelle Zustand fast ganz wieder her. Das Transplantat
wurde nach 8 .Jahren histolog. untersucht. Es bestand fast ausschlieBlich aus
LEyDiRschen Zellen, die also zumindest bei der Katze das mannliche Sexualhormon 
produzieren. (Klin. Wschr. 12. 1640—42. 21/10. 1933. Miinchen, Univ., Anat. Anst., 
Abt. f. exp. Biol.) Wa d e h n .

W. Feldberg, Die Wirkung von Lentin (Carbaminoylcholinchlorid) auf die Neben- 
nieren der Katze. Nach Injektion von 0,05 mg Lentin in die Arteria coeliaca einer 
atroprinisierten Katze mit verkleinertem Kreislauf, tr itt  nach etwa 1/.i Min. ein kraf- 
tiger Anstieg des Blutdruckes auf. Dieser Anstieg des Blutdruckes ist eine Folgę des 
unter der Einw. des Lentins von den Nebennieren sezernierten Adrenalins; nach Ent- 
femung der Nebennieren bleibt die Rk. aus. Die Wrkg. des Lentins ist wenig schwacher 
ais die des Acetylcholins u. bleibt nach groBen lahmenden Nicotindosen aus, sie ist 
also nicotinahnlich. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 168. 
287—91. 1932. Berlin, Univ., Physiol. Inst.) Wadehn .

Ancel K eysund J . B. Batem an, Die Reaklionder Branchien beim Aal auf Adrenalin 
und Pitressin. Adrenalin hatte bei Perfusionsverss. einen ausgespróchenen vaso- 
dilator. Effekt auf die Kiemen; die gleiche Adrenalinkonz. hatte eine starko kon- 
striktor. Wrkg. auf die SystemgefaBe. Die branchiale Sekretion der in Seewasser ge- 
haltenen Kiemen horte unter der Adrenalinwrkg. fast ganz auf, was der erhdhten 
Permeabilitat der Kiemen u. der Vasodilatation zuzusehreiben ist. Pitressin hatte 
auf die Cl-Sekretion u. auf die GefaBweite der branchialen GefaBe keinen deutlichen 
Effekt. — Die Vasodilatation der Koronargef5.Be des Herzens ist vielleicht ais ein 
phylogenet. Erbe einer GefaBrk. zu werten, die urspriinglich in den Kiemen entwickelt 
worden ist. (Biol. Buli. 63. 327—36. 1932. Cambridge, Physiol. Labor.) Wadeh n .
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Mary C. Dawbam und F. C. Farr, Untersuchung iiber den Jodgehalt der Schild
druse des australischen Merinoschafes. Analysiert wurden 700 Driisen. Alter u. Go- 
schlecht hatten — bei im einzelnen stark schwankenden Werten — keinen EinfluB auf 
den J-Geh. der Schilddruse; hingegen hatte die Jahreszeit einigen EinfluB. Driisen 
von Tieren, denen KJ-haltige Salzlecken zuganglich waren, hatten den durchsehnitt- 
lichen J-Geh. (Commonwealth Australia J. Council sci. ind. Res. 6 . 179—80. Aug. 
1933. Adelaide, Uniy., Animal Prod. Res. Found., Div. of Animal Nutr.) Wadehn.

Werner Grab, Die Zusammenarbeii der Zellen und des Kólloids bei der inkretorischen 
Tdtigkeil der Schilddruse. Die Bedeutung des Sehilddriisenkolloids ais Stapelplatz 
fiir das Schilddriisenhormon, das aus Tliyroxin u. der ebenfalls wichtigen sśiurelósl. 
Jodfraktion sich zusammensetzt, wird eingehend besproehen. Die Epithelzellen haben 
die Aufgabe, die jodhaltigen Stoffe des Blutes aufzufangen, umzubauen u. etwa auf das 
500 000 fache in das Kolloid hinein anzureichern. Das histolog. Bild der Schilddruse, 
das fiir physiol. Zustande gut iiber die Funktionsfiihigkeit der Driise berichtet, ist 
bei patholog. Verhaltnissen nur unter Vorbehalt zu verwerten. (Klin. Wschr. 12. 
1637—40. 21/10. 1933. Freiburg i. Br., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

Bruno Misske und Gerhard Schone, Das Elektrokardiogramm bei Schilddriisen- 
uberfunkiion. Es werden eine Reihe von Beobachtungen, die an 200 Elektrokardio- 
grammen von Hyperthyreotikern gewonnen wurden, mitgeteilt. (Z. klin. Med. 125. 
387—413. 23/10. 1933. Halle, Med. Univ. Klin.) W a d e h n .

Willard O. Thompson, Phebe K. Thompson und Lois F. N. Dickie, Mono- 
natriumłhyroxin, gelrockneie Schilddruse und ein unreines Natriumsalz des Thyroxins. 
Vergleich ihrer Wirkungen bei oraler Verabfólgung mit dem Effekt intravends injizierten 
Thyroxins in alkalischer Losung. Die perorale Verabfolgung von Mononatrium- 
thyroxin war nur 1/,1—ł/s so wirksam wie die intrayenose Wrkg. yon Thyroxin in 
alkal. Lsg. Reines Thyrosin war oral noch weniger wirksam ais die Mononatriuin- 
verb. Wirk8amer ais das Mononatriumthyroxin war Thyroxin Sqxjibbs, das zum Teil 
aus Dinatriumyerb. besteht, aber immer noch nur 1/2 so wirksam war wie Thyroxin 
intravenos. Die Loslichkeit der oral zu gebenden Praparate ist von wesentlichem 
Belang fiir die Resorption. (Areh. intemal Med. 52. 576—92. Okt. 1933. Chicago, 
Rush Med. Coli., Presbyter. Hosp.) W a d e h n .

S. TJno, tiber den Einflu/3 ron Cyankali auf die Retieuloeyten und iiber die Wirkung 
der Schilddruse auf diesen Einfluji. Nach Injektion von KCN u. den dadureh bedingten 
0 2-Mangel nimmt die Zahl der Retieuloeyten zu. Wird auch etwas Sehilddrusenpulyer 
gegeben, so bleibt die Steigerung der Retieuloeyten aus. Die durch KCN hervorgerufene 
Oxydationsstorung wird also durch kleine Schilddriisengaben beseitigt. (Folia endo- 
crinol. japon. 9. 22—23. 20/7. 1933. Kyoto, Univ., I. Med. Klin. [Orig. japan., Auszug 
dtsch.].) W a d e h n .

S. Uno, Ober den Einfluji der Schilddruse und der Milz auf die Retieuloeyten. 
(Vgl. vorst. Ref.) Nach Entfernung der Schilddruse nahmen die R etieuloeyten  ab, 
nach Entfernung d e r  Milz zu. Werden beide Organe entfernt, so nahert sich die Reticulo- 
cytenzahl wieder der Norm. Schilddruse u. Milz sind in  bezug auf die Retieuloeyten 
Antagonisten. (Folia endocrinol. japon. 9. 23. 20/7. 1933. [Orig. japan., Auszug 
dtsch.].) W a d e h n .

J. Matsui, Uber die Wirkung der Epithelzellen- und Kolloidsubstanz der Schild
druse. II. Uber den Einflu/3 der beiden Substanzen, uieiter des Extraktes der mit Salzsdure- 
allcohol behandelten Schilddruse sowie des Riickstandes dieses Extraktes auf den Gaswechsel 
ron normalen weifien Ratten. Die Verfutterung der Epithelzellensubstanz oder der nut 
salzsaurem A. ausgezogenen Schilddruse fiihrte zu einer betraehtlichen Steigerung des 
Grundumsatzes; der respirator. Koeff. nahm ab. Verfiitterung der Kolloidsubstanz 
oder des durch Extraktion mit saurem A. erhaltenen Auszuges oder Gaben von K.J 
bewirkten eine Senkung des Grundumsatzes; der respirator. Quotient nahm zu. 
(Folia endocrinol. japon. 9. 21—22. 20/7. 1933. Kyoto, Univ., I. Med. Klin. [Orig. 
japan., Auszug dtsch.].) W a d e h n .

Artur Bier, Therapie der Thyreotoxikosen mittels direkter Beeinflussung^ des rege- 
tatiren Nerrensystems durch Ergocholin „Diwag“. Ergocholin „Dimg“ enthalt feecale- 
alkaloide, kombiniert m it Pacyl. Die blutdrucksteigernde Wrkg. der Secalekomponene 
wird durch den Cholinester kompensiert. Bei Behandlung von Thyreotoxikoscn 
wahrte sich das Praparat. (Wien. med. Wschr. 83. 877—78. 29/7. 1933. Berlin, Kran en- 
haus a. Urban.) iRANK.



F. Silberstein, F. Gottdenker und G. Geiger, Thyreotropes Hormon und Feli- 
sloffwechsel. Bei Katzen, die 150 Mcerschweincheneinheiten thyreotropes Hormon 
injiziert erhielten, lcommt es haufig zu einem Ansticg des Blutfettes. Wird diese Injektion 
mit einer peroralen Belastung von 50 eem 01ivenól kombiniert, so kommt es gewóhnlich 
zu einer Verringerung der alimentaren Hyperglykamie u. gelegentlieh zu einem Yólligen 
Ausbleiben des Fettanstieges; manchmal tr itt sogar ein Absinken des Blutfettgeh. 
ein. Wurden Katzen, dio bei der Fett-Hormon-Behandlung nicht mit einer Hyper- 
lipamie geantwortet hatten, taglich mit kleinen Dosen thyreotropen Hormons 6 Tago 
lang behandelt, so ergab jetzt die Fett-Iiormonbelastung keine VcriŁnderung des 
Kurvenverlaufes. Wurde die Behandlung mit thyreotropem Hormon weiter 6 Tage 
fortgesetzt, so ergab die erneute Fett-Hormon-Belastung eine kraftige HyperJipamic 
bei herabgesetztem Ausgangswert. (Klin. Wschr. 12. 1225. 5/8. 1933. Wien, Univ., 
Inst. f. allgem. u. exper. Pathol. u. S. Canning Childr.-Spit.) W a d e h n .

Ludolf Herold, Untersuchungen iiber den Wirkungsmeclianismus der anlilhyreoiden 
Substanz aus Blut und Geweben. Die antithyreoide Substanz aus Blut u. Geweben 
(An s e l m in o  u . H o f f m a n n ) wurde zugleich mit thyreotropen Hormon Ratten in
jiziert. Die nach Injektion von thyreotropem Hormon allein einsetzende Basedow- 
fizierung der Schilddruse wird durch diese gleichzeitige Behandlung mit antithyreoider 
Substanz vollkommen verhindert. (Z. ges. exp. Med. 90. 684—88. 7/10. 1933. Dussel
dorf, Med. Akad., Frauenklin.) W a d e h n .

B. Breitner, Orundsdtzliclies zur Frage der Aliologie des Kropfes. Die endem.
Struma scheint weniger eine Krankheit zu sein ais ein Symptom, das auf Anderungen in 
den Bediirfnissen des Organismus eintritt oder das herrorgerufen wird durch besonderc 
Einfliisse der Umwelt. Unter den Einfliissen der Umwelt darf heute der Jodmangel 
ais einer der treibenden Faktoren mit Sicherheit genannt werden. (Klin. Wschr. 12. 
1475—77. 23/9. 1933. Innsbruck.) W a d e h n .

Hans Januschke, Mastkuren mit Jod und andere klinisch venuendbare Jodwirkungen. 
Kleinste Mengen von Jodglidine oder von Jodexsalbe (Dr. K l o p f e r ) bewirkten bei 
kurmafiiger Anwendung bei Kindern eine oft betrachtliche u. rasch sich vollziehendo 
Gewichtszunahme. Bei Zufuhr etwas gróBerer Mengen tra t haufig die umgekehrte 
Wrkg. ein. (Wien. med. Wschr. 83. 793—94. 8/7. 1933. Wien, Kinder-Ambulator. d.
Arbeiterversicherungskasse.) F b a n k .

C. R. Fellers, B. C. Redmon und E. M. Parrott, Uber die Wirkung von Preifiel- 
beeren auf die Hamaciditat und Blutalkalireserve. Bei Verabreichung von taglich 100 
bis 300 g PreiBelbeeren (Verss. an jungen Mausen) tr itt eine Erhóhung der titrierbaren 
Aciditat, der organ. Sauren, der Hippursaure, der H-Ionenkonz. u. des Ammoniaks im 
Harn ein, wahrend Harnsaure u. Harnstoff-N leieht absinken. Die Menge der Hippur
saure geht parallel der Menge der Beeren u. sie verteilt sich iiber 24 Stdn. Die Herkunft 
der Hippur- bzw. Benzoesaure wird erórtert, da der Geh. der Beeren an Benzoesaure 
wesentlich geringer ist ais die ausgeschiedenen Mengen. Die Abnahme des Hamstoff-N 
ist offenbar auf den Bedarf an Glycin zur Bldg. von Hippursaure zuriickzufuhron. 
(J. Nutrit. 6 . 455—63. Sept. 1933. Amherst [Massach.], State Coli.) S c h w a ib o l d .

Konrad Lang, Die chemische Zusammenselzung der Urineiweipkorper bei Albu- 
minurien. Vergleichende Tyrosin-, Tryptophan-, Cystin- u. Argininbestst. von Nieren-, 
Plasma- u. Urinproteinen (Albuminę u. Globulinę) bei verschiedenartigen Nierenkrank- 
Łeiten (chroń. Nephritis, Amyloidnephrose, genuine malignę Schrumpfniere, luet. 
Nierenschadigung) ergaben, daB die chem. Zus. der Urin- u. Serumproteine gleich ist, 
wahrond sich das NiereneiweiB besonders durch den geringen Cystingeh. der Albuminę u. 
Globulinę u. durch den hohen Arginingeh. der Globulinfraktion deutlieh von Urin- u. 
SerumeiweiB abgrenzen laBt. Das bei Albuminurien im Urin ausgeschiedene EiweiB ist 
demnach BluteiweiB. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 171. 
73—78. 1933. Kiel, Stadt. Krankenanst.) M a h n .

D. Breese Jones, Uber den relaliven Ndhrwert von Produkten des Landes und des
Meeres. tlbersichtsbericht. (Sci. Monthly 1933. 221—28. Sept. U. S. Dep.
Agric.) S c h w a ib o l d .

Werner Kollath, Der Wachstumsvorgang und die Frage des Zellersatzes in der 
Ytiaminforschung. VI. Mitt. Die aplastisch-konsumptiven Mangelkrankheiłen. c) Studien

Aliologie der Ratlenpellagra. (V. (b) vgl. C. 1932. II. 3910.) Zur Priifung der 
GOLDBERGERschen Theorie der Entstehung der Pellagra wurden Ratten auf einer 
Casein-ReiBstarke-ErdnuBol- u. Salzgemischdiat gehalten. Die Art des Salzgemisches 
u. besonders sein Mg-Geh. wurden variiert; ein Teil der Tiere erhielt Zulage

1938. II. E6. T ie h p h y 8io l o q ie . 3583



3584 E s. T ie b p h y s io l o g ie . 1933. U.

von Vitamin B,. Die Zulage von Bl bewirktc, wenn zugleich reielilicli Mg gegeben wurde, 
sicher das Auftreten der „Affenpellagra11. Yitamin B,, isoliert gegeben, wirkt nicht 
anregend auf das Wacbstum, sondern zeigt die Fahigkeit, den Schwund des Korper- 
gewebes durch den Verbrauchsstoffwechsel zu hemmen. Bei ausbleibendem Zellansatz 
u. gehemmtem Zugrundegehen kommt es dann zu einer t)  b e r a 11  e ru  n g der 
Zellen, wio sie bei der Pellagra besteht u. die TJnheilbarkeit dieser Krankheit erklarbar 
inacht. Die GoLDBERGERsche Theorie fand in diesen Versuchsergebnissen eine gute 
Stutze. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 168. 424—46. 1932. 
Breslau, Univ. Hygien. Inst.) Wadehn.

Werner Kollath, Das Wachslumsproblem und die Frage des ZeUersaizes in der 
Vilaminforsćhung. VII. Mitt. Das Versagen des VitaminsA ais Wachstumsfaklor und 
seine Ursache. (VI. vgl. vorst. Ref.) Auf einer synthet. Kost von gereinigtem Casein, 
Reisstarke, Talg u. Salzgemisch 185 gehaltene Ratten wachsen auch dann nicht, wenn 
ihnen Vitamin A oder auch Carotin zugelegt wird. Es fehlt bei der angegebenen Kost- 
form nicht nur Vitamin A, sondern aueh ein Faktor, der in frischer u. autoklayiertor 
Hefe, ungekeimter u. gekeimter Gerste vorhanden ist u. mit HG-Faktor (Hefe-Getreide- 
faktor) bezeichnet wird. Es werden die Erscheinungcn beschrieben, die sich bei Ratten 
ergeben, wenn sie mit der beschriebenen Mangelkost +  Vitamin A o d e r  +  HG-Faktor 
ernahrt werden. Danach diirfte Vitamin-A-Mangcl zu einer Untorentw. des Capillar- 
netzes fiihren; es sind die zur Resorption des Knorpels notwendigen Mechanismen 
(Bldg. von Capillarschlingen u. Chondroklasten) herabgesetzt. Die Unterfunktion der 
verkummerten Capillaren yerhindert die Zuleitung des eigentlichen Wachstumsfaktors 
(HG-Faktor) zu den Stellen des Gebrauchs. Die bekannten Symptome des Vitamin-A- 
Mangels: Keratomalacie, troph. Storungen derOberhaut u. der Schleimhaute, Herab- 
setzung der Resistenz gegen Infekte waren mit dieser Anschauung gut vereinbar. Es 
ormdglicht also das Vitamin A die Bldg. u. Wegsamkeit der zufiihrenden u. abfiihrenden 
GefaBe, wahrend der transportierte, in den einzelnen Zellen benótigte Stoff (HG-Faktor) 
das eigentlich wirksame zellteilungsfórdemde Agens ist. (Naunyn-Schmiedebergs Arob. 
exp. Pathol. Pharmakol. 170. 285—91. 24/4. 1933. Breslau, Univ., Hygien. Inst.) Wad.

Werner Kollath, Das Wachstumsproblem und die Frage des Zellersałzes in der 
VUaminforschung. VIII. Mitt. Uber die unspezifischen Grundlagen der Bachilis und 
rachitisahnlichen Krankheiten: Knochen. IX. Mitt. Knorpel. (VII. Mitt. vgl. yorst. 
Ref.) Der Mangel an Vitamin D allein ist nicht ausreichend, um Rachitis herror- 
zurufen. Rachitis entsteht durch das Zusammenwirken einer Reihe unspezif. Fak- 
toren u. zwar auch dann, wenn Vitamin D zugegen ist. Seine Zugabe ist in diesen 
Fallen schadigend oder belanglos. Nur wenn die genannten unspezif. Faktoren in 
harmon. Weise zusammenarbeiten, kann sich das i s o l i e r t e  Fehlen des VitaminsD 
in typ. u. spezif. Weise bemerkbar machen. Die fur Rachitis typ. Knorpelwucherung 
(Rosenkranz) tr itt  ein, wenn der „Faktor des Langenwachstums" mangelt, der 
Obergang zum Wachstumsstillstand erfolgt u, durch ein Versagen des Verbrauches 
die vaskulare u. zellulare Resorption ausbleibt. Dieser Verbrauch ist endogen u. 
exogen bedingt, exogen durch einen „Nahrungsfaktor", der im Zitronensaft vorkommt, 
hitzelabil ist u. Ahnlichkeifc mit Vitamin C aufweist, ohne aber mit diesem Vitamin 
ident. zu sein. E r kommt in Hefe u. Getreide, wenn iiberhaupt, dann nur in geringer 
Menge vor. Im Fleisch u. Talg ist er nicht vorhanden. Ais Grundnahrung fur die 
Rattenverss. diente eine Fleisch-Talgdiat, die Vitamin Bi enthielt, der die anderen 
Vitamine u. Minerale fehlten u. die durch die Anwesenheit eines „produktiven Faktors 
fiir diese Rachitisverss. besonders geeignet war. Dieser produktivo Faktor beeinfluBt 
die L e i s t u n g  der Osteoblasten, er ist der „Faktor des inneren Umbaues". Die 
Bldg. der Osteoblasten ist eine Aufgabe des Hefe-Getreidefaktors, der in der VH. Jlitt. 
naher besproehen wurde. Beim inneren Umbau, der von weniger wichtigen Stellen 
des Knochens durch die Osteoblasten Materia! entnimmt u. an den mechan. wichtigeren 
wieder abgibt, ist der abbauende Teil endogen (Epithelkórperchen), der aufbauende 
durch den „Faktor des inneren Umbaues“, der gleichzeitig ais „Faktor des Knocben- 
dickenwachstums“ zu bezeichnen ist, exogen bedingt. Der Faktor des inneren Umbaues 
kommt im Weizenmehl u. Fleisch, nicht aber in Starkę vor. Bei Verwendung v°n 
Starkę ais Kohlehydratąuelle der Nahrung kann daher keine Rachitis e r z e u g t  werden. — 
Das Osłeoid — die Knochengrundsubstanz mit unzureichenden oder fehlenden Mengen 
von Knochenkittsubstanz — bildet sich, wenn Weizenmehl u. Talg verfiittert werden, 
durch den in grofiem Umfang sich vollziehenden inneren Umbau. Unzureicnen e 
Verkalkung ist dabei selten. Es entsteht aus den Bestandteileń des Kórpers, wenn w
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der Nahrung Mineralien mangeln. Die Bldg. der Knochenkittsubstanz scheint die 
Anwesenheit yon P  u. des H-G-Faktors zu benótigen. — Zugabe von H-G-Faktor zur 
Fleiseh-Talgkost erzeugt grofie Mengen yon Osteoblasten ais fibroides Mark. Sie bilden 
einen „potentiell kalkhaltigen“ Knochen, der neben der Rnochengrundsubstanz auch 
Knoehenkittsubstanz enthfi.lt. Der Knochen ist weitmaschig-schwammartig (fibroide 
Malarie). Das Vorherrschen dor fibroiden Bldg. mit wenig Osteoid ergibt die rachitis- 
ahnlichen Kianklieitsbildcr; bei zunehmender Beimischung von Osteoid unter Zuriick- 
treten des Fibroids kommt es zur Rachitis im eigentlichen Sinne. Bei Mincralmangel 
wirkt Zufuhr aller anderen Vitamine lebensyerkiirzend; nur der Faktor des echten 
Aufbaues schadigt nicht, sondern fiihrt zu Fibroidbldg. (Naunyn-Sehmiedebergs 
Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 170. 635—65. 666—82. 10/6. 1933. Breslau, Univ., 
Hygien. Inst.) Wab e h n .

Frederick Bernheim, Wirkung von Acetylcholin auf den Dann. Am isolierten 
Ileum des Meersehweinchens wurde gefunden: 1. Wio zwischen Histamin u. Nicotin, 
so besteht zwischen Acetylcholin u. Nicotin quant. Antagonismus. 2. Nicotin wirkt 
also auf die parasympath. Nervenendigungen u. auf den Darmmuskel selbst. 3. Durch 
Histamin u. Acetylcholin wird der Dunndarm empfindlicher gegenuber Nicotin, aber 
viel mehr durch Histamin ais durch Acetylcholin. 4. Auch gegenuber Epinephrin 
wird der Dunndarm empfindlicher durch die genannten Stoffe, ebenfalls viel mehr 
durch Histamin. 5. Der durch Acetylcholin kontrahierto Dunndarm erschlafft nach 
1: 7 Millionen Atropin. 6. Bei Fehlen von Ca bewirkt Histamin zwar wie sonst Kon- 
traktion des Darms, doch bleibt diese nur kurze Zeit bestehen. Die Starko der Kon- 
traktion ist die gleiche. Anders bei Acetylcholin: Fehlt Ca, ist die Kontraktion nicht 
masimal u. die Erschlaffung beginnt sehr sehnell. Ca ist also erforderlich zur Aufrecht- 
erhaltung der Kontraktion des glatten Muskels, gleich, ob der Angriffspunkt direkt 
am Muskel oder an den parasympath. Nervenendigungen liegt. (Amer. J . physiol. 104. 
433—37. 1/5. 1933. Durham, Dulce Univ. School of med. Physiol. and Pharmakol. 
Dept.) " F. Muller .

Frederick Bernheim und Mary L. C. Bernheim, Ozydation von Acetylcholin 
durch Oewebe. (Vgl. vorst. Ref.) Im WARBURG-App. wurde an Lebergewebe von 
Ratten gefunden, daB 1 oder 2 mg Acetylcholin den 0 2-Verbrauch steigert. Auf 1 Mol. 
wird bei der Oxydation des Aeetyleholins 1,5 Atome O gebraucht. —- Physostigmin 
hemmt u. NaF yemichtet die Esterasen. Beide hemmen die Acetylcholinoxydation 
durch Lebergewebe. Die Auffassung von Engelhart u .  Loewi (C. 1930. II. 3165), 
daB die Zerstorung des Aeetyleholins durch die Esterasewrkg. des Blutes, durch 
Entstehung yon Cholin, zu erklaren sei, wird dadurch bewiesen. — Methylenblau 
an Stello von 0 2 ais H-Aceeptor ist unwirksam. — Ym '11- KCN  hemmt die 0 2-Auf- 
nahme von Leberbrei yollkommen, stórt aber die Oxydation yon Acetylcholin nicht. — 
Das Optimum der pH liegt bei 7,0—7,2. — Rattenniere oxydiert wie Rattenleber, 
weniger sehnell Katzenleber u. -niere, gar nicht Meerschweinehenleber. — Das zur 
Klasse der aeroben Ozydasen zu rechnende Ferment ist noch nach 24 Stdn. in Eis aktiy. 
(Amer. J. Physiol. 104. 438—40. 1/5. 1933. Durham, Duke Univ.) F. Muller .

Erich Strack, Ernst Neubaur und Heinrich GeiBendórfer, Uber den Cholin- 
gehalt bzw. Acetylcholingehalt tierischer Oewebe. Frische Rinder- u. Hundeleber enthalt 
kein oder nur sehr wenig freies Cholin u. Acetylcholin. Nach Unterbreehung der Blut- 
zufuhr nimmt das freie Cholin stark zu, besonders stark in der 1. u. 4. Stde., wahr- 
Bcheinlich infolge fermentativer Zers. der Phosphatide. Der physiol. Geh. laBt sich 
daher nur ermitteln, wenn er sehnell fixiert wird, am besten durch Kochen. Extraktion 
mit A. bedingt Verluste. Die wss. l?xtrakte werden eingedampft, in A. aufgenommen, 
mit HgCl2 gefallt u. der Nd. in das Au-Salz ubergefuhrt. Zu hohe Werte kónnen ent- 
stehen, wenn sphingomyelinartige Substanzen in die wss. Lsg. gehen u. im Gange der 
Analyse Cholin abspalten. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 220. 217—28. 5/10. 1933. 
Leipzig, Physiol.-ehem. Inst. d. Univ.) Guggenheim .

Walter Goldfarb und Harold E. Himwich, Die Erzeugung und Zerstorung von 
Ketonkórpem in gewissen Oeweben diabeiischer Hunde. Vff. untersuchen den EinfluB 
verechieaener Organe auf die Konz. von Acetonyerbb. im Blut, das durch diese Organe 
fliefit. Versuchstiere waren 8 Hunde, dereń Bauchspeicheldruse entfernt war u. 10 mit 
Phlorrhizin gespritzte. DasHerz entfernte in 8, der Testikel in 6 yon 15Fallen die Keton- 
™rper, das Gehirn yeranderte in 18 von 23 Verss. die Konz. der Acetonyerbb. nicht. 
Nur Organe, die Fett u. Kohlehydrate (in Form von Glucose) oxydieren, sind bei 
Diabetes zur Erzeugung yon Acetonyerbb. fahig. Dies trifft zu bei den Skelettmuskeln,
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den Magen- u. Darmorganen, dem Herzmuskeł u. der Leber. Der Tcstikel oxydiert 
Fet to 11. Milclisaure, welche katalyt. ist u. daher entfernt der Tcstikel haufig Aceton- 
verbb. aus dem Blut. Das Gehirn oxydiert kein Fett 11. hat daher auch auf Aceton- 
kórper im Blut keinen EinfluB. (J. biol. Chemistry 101. 441—48. Juli 1933. Yale 
Univ.) H illemann.

Victor Schelling, Untersuchung iiber den Gltitathionstoffwechsel. Nach langerer 
Ernahrung mit Milch u. Brot, darauf 1 Hungortag, bekamen Hunde 500 g Fleisch 
pro Tag. Das Blutglutathion stieg von der 2—4. Stde. meist ganz wenig. — Wurde 
SH-Glutathion (0,5—1 g) per os oder intravenós beigebracht, so stieg es im Blut nur 
um 2—4 mg-%. Es wird oxydiert, 70—90°/0 des S-Geh. erscheinen innerhalb 48 Stdn. 
im Harn ais anorgan. Sulfat. Wenn aąuimol. Mengen von Glykokoll u. Glutaminsaure mit 
Cysteinclilorid gegeben wurden, waren die Verhiiltnisse in Blut u. Harn die gleichen 
wie nach Glutathion. (Amer. J. Physiol. 102. 714— 18. 1932. Detroit, H e n r y  F ord 
Hosp. Labor. Dept.) F. Mu l l e r .

S. J. Malkin, Glutathiongehalt bei Kreislaufkranken. Bei Gesunden liegt der 
Glutathiongch. des Blutes zwischen 45—55 mg-%. Er ist niedriger bei Kreislauf- 
erkrankungen mit beginnender Dekompensation ohne Odeme, n. bei Kreislaufskranken 
mit Kompensation oder schwerer Dekompensation mit Odomen. Nach Zufuhr von 
Traubenzucker steigt der Glutathiongeh. des Blutes. (Z. ges. exp. Med. 89. 193—99. 
20/6. 1933. Kasan, Mediz. Klinik, Therap. Inst.) F. Mu l l e r .

C. Moncorps, R. M. Bohnstedt und R. Schmid, Uber den Zucker- und Gluta- 
thiongehalt von Blut und Haut bei Hóhensonnen- und Crotonoldermatitis, ein Beilrag zur 
Frage peripherisch bedingter Stoffwechselrorgange. Best des Zuckers in der Haut nach 
H ag ed o rn - Je n se n , des Glutatliions nach M oncorps u. Sciimid (C. 1932. I. 2616). 
Bei g e s u n d e r  menschlicher Haut u. Ernahrung mit gleichbleibenden Mengen 
Kohlehydrat, EiweiB u. Fett fand sich im Niichternzustand im Verlauf yon 
4 Tagen bei Hóhensonnendermatitis ein Minus von 23—25 mg-% Hautzucker, wenn 
das Lichterythem schwach war, ein Plus von 18—25 mg-% bei starker Rk. Das Gluta
thion der Haut anderte sich kaum (±  3 mg-%). Nach Zuckerbelastung (intravenós) 
zeigte die Hautzuckerkurve eine sich innerhalb 45 Min. abspielende wellenfórmigc 
Steigerung, dereń Gipfel in der Zeit des Blutzuckerabfalles lag. — Bei weiflen Mausen 
zeigte sich 1 Stde. nach 45 bzw. 90 Min. Bestrahlung: Hautzucker 63—181 bzw. 124 
bis 166 mg-% gegen zuvor 56—119 mg-%. 8 Stdn. danach 66—157 bzw. 135 bis 
194 mg-%. Der Glutathiongeh. betrug zuvor 53—113, nach 1 Stde. 91—179 bzw. 
98—119, nach 8 Stdn. 146—373 bzw. 93—277 mg-%. Bei Crotonoldermatitis yon 
Kaninehen nach Belastung mit 2 g Traubenzucker intravenós war das Resultat weniger 
klar. — Die Intensitiit der Hautentziindung u. das Zeitintervall zwischen Beginn der 
Entziindung u. Unters. sind entscheidend, ob Steigerung oder Abnahme von Haut
zucker u. -glutathion gefunden werden. (Arch. Dermatologie Syphilis 169. 67—76. 18/9. 
1933. Miinchen, Univ. Hautklinik. [Festschrift fiir Jadasso h n ].) F. Mu l l e r .

L. Bethoux und G. Carraz, Die Glutathiondmie im Verlauf chronischer Lungen- 
tuberkulose. In 50 Fallen von Lungentuberkulose bei Frauen u. Kindern wurde ge
funden: Abnahme des Gesamtglutathiongeh. im Blut infolge hauptsachlichcr Abnahme 
des —S —S-Glutatliions, weniger des —SH-Glutathion#. Diese im Verlauf der Tuber- 
kulose eintretende Yerminderung steht nicht in direkter Beziehung zur Anamie der 
Kranken. Es fanden sich auch keine direkten Beziehungen zur Schwere der Krank- 
heit oder zur Ausdehnung der Verkasungen. (Buli. Acad. Med. 110 ([3] 97). 51 >)'■ 
11/7. 1933. Paris.) F- Mu l l e r .

Charles Amos Ashford, Der glykolytische Mechanismus des Gehirns. Vergleichende 
Unterss. iiber die Milchsdur eb\dg. durch Gehirn (Kaninehen) bei Ggw. von Glykogen, 
Glucose, Glucose +  Glykogen, Hexosemono- bzw. -dipliosphat u. Glucose +  Hexose- 
mono- bzw. -diphosphat ergaben, daB die yerschiedenen Enzymrkk. voneinander un
abhangig sind; denn die Gesamtglykolyse ist gleich der Summę der Glykolyse der 
einzelnen Substrate. Glucose u. Mannose werden vom gleichen Enzym abgebaut, 
ebenso werden auch Hexosemono- u. -diphosphat von einem gememsamen Enzym 
glykolysiert. (Bioehemical J. 27. 903—10. 1933. Cambridge, Biochein. Labor.) JlAHN.

Amandus Hahn, Uber anaerobe Bildung und Schumnd von Brenztraubensaure in 
der Muskulatur. Bemerkungen zu einer Arbeit von O. Meyerhof. Polem. EnyideriiDg 
auf eine in C. 1933. II. 2291 nicht referierte FuBnote. (Z. Biol. 94 F. 7bJ. 91 
15/8. 1933. Miinchen, Physiol. Inst.) Lohmann.
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M. Grace Eggleton und P. Eggleton, Camosin in den willkurlichen Muskeln 
der Amphibien. Unterss. der Froschmuskeln in bezug auf den Carnosingeh. mit Hilfe 
der PAULischen JRk. unter verschiedenen Bedingungen, u. Beriicksichtigung anderer 
Verbb., die diese Rk. geben (Histamin, Iiistidin). (Quart. J. exp. Physiol. 23. 391 
bis 402. 10/8. 1933. Edinburgh, Univ., Dep. of Physiol.) O p p e n h e i m e r .

Kyuhei Nakadate, (Jber Veranderungen der Ausscheidung von Zink durch Be- 
strahłung. Ratten erhielten tiiglich 2 mg Zn in Form einer ZnS04-Lsg. in den Magen. 
Die Gaben wurden 14 Tago lang fortgesetzt. Ein Teil der Tiere wurde darauf 8- bis 
12-mal einer Bestrahlung mit versehiedenen Lichtarten unterzogen. Es kamen zur 
Verwendung die Hanauer Quarzlampe, die Vitaluxlampe, die gasgefiillte Gliihlampe, 
die Nitralampe u. schlieBlieh Nitralicht, aus der das Ultrarot entfernt worden war. 
Jedes Tier erhielt wahrend der stets 5 Min. dauernden Bestrahlung 20,4 Cal. zugestrahlt. 
Die Unters. auf Zn ergab bei allen bestrahlten Tieren eine Erhóhung des Zn-Geh. gegen- 
iiber den Kontrollen. Die verminderte Ausscheidung von Zn gegeniiber der Norm 
hatte aueh bei den mit Ultraviolett bestrahlten Tieren stattgefunden, wahrend fruhere 
Befunde (P iN C U S S E N , vgl. C. 1933. I. 2135) bei Pb-Verfiitterung eine Beschleunigung 
der Metallausseheidung in diesem Fali ergeben hatten. (Bioehem. Z. 265. G1—63. 
23/9. 1933. Berlin, Stadt. Krankenh. am Urban, Biolog.-ehem. Inst.) W a d e h n .

F. J. Mc Clure, Ubersicht iiber Fluor und seine physiologischen Wirkungen. 
(Physiol. Rev. 1 3 . 277—300. Juli 1933. Pennsylvania State Coli.) O p p e n h e i m e r .

P. J. Hanzlik und Jean B. Spaulding, Eindringungsrermógen von Wismut in 
das Oehim. Versuchsergebnisse mit Jodwis-mutit, Jodobismitol und weiterer Wismut- 
prdparate. Verbb. mit elektronegativem Bi wie Na- oder NH^-Jodwismutit, in Glykol 
gel., oder Jodobismitol (=  Na-Wismutit +  N aJ in Athylenglykol) diingen in thera- 
peut. Dosen intramuskular injiziert in das Gehirn ein. Auch Na-Bi-Tartrat mit u. ohne 
NaJ ist entsprechend der Menge elektronegativen Bi, die zum Teil in biolog. Milieu 
entstehen, nach Injektionen im Gehirn nachweisbar. Ahnliches gilt fiir Na-Bi-Thio- 
glykolat. . Verbb. mit elektropositivem Bi, besonders gewebs- u. wasserunl., oder in unl. 
Losungsnun. (z. B. 01) sind nicht oder nur in geringen Spuren im Gehirn nachweisbar. 
(Amer. J. Syphilis 16. 335—49. 1932. San Francisco, Stanford Univ. Sehool of Med. 
Dep. of Pharmacol.) O p p e n h e i m e r .

P. J. Hanzlik, H. G. Mehrtens und Jean Spaulding, Eindringungsvermógen 
von Wismut in das Gehirn und. in die Ruckenmarksflussigkeit: Klinisclie Ergebnisse 
mit Jodwismulit (Jodobismitol) und anderen Bi-Praparaten. (Vgl. vorst. Ref.) In Uber- 
einstimmung mit den Tierverss. konnte boi Patienten nach Injektion von metali. Bi 
in Dextroselsg., K-Bi-Tartrat in 01, Na-Bi-Tartrat in Sukroselsg. kein Bi im Liąuor 
gefunden werden (patholog. Meningen ausgenommen). Dagegen war in der Mehrzahl 
der Falle nach Zufuhr von Na.zB iJG in Liąuor oder im Gehirn bei Sektionen Bi nach
weisbar. (Amer. J . Syphilis 16. 350—72. 1932.) O p p e n h e i m e r .

H. G. Mehrtens tind P. S. Pouppirt, Anionisches Wismut bei der Behandlung 
der Neurosyphilis. (Vgl. vorst. Ref.) (Amer. J. Syphilis 16. 373—76. 1932. San Fran
cisco, Stanford Med. Sehool. Div. of Neuropsychiatry.) Op p e n h e i m e r .

C. C. Johnson, P. J. Hanzlik, D. C. Marshall und H. G. Mehrtens, Wirksam- 
keit von Jodobismitol bei der experimentellen Syphilis des Kaninchens im Vergleich mit 
andem Wismutverbindungm und Neoarsplienamin. (Vgl. vorst. Ref.) (J. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 45. 469—86. 1932.) O p p e n h e i m e r .

Charles Edward Coulthard, Hyman Henry Lionel Levene und Frank Lee 
Pyman, Die Chemolherapie der Derivate des Harmins und Harmalins. I. Harmol, 
Harmalol u. eine gróBere Zahl von Homologen wurden auf ihre baktericide Wrkg.
(B. typhosus, S. aureus), auf ihre wachstumshemmende Wrkg. (B. coli, Kokken), auf
ihre germicide Wrkg. (Kokken) in Ggw. von Blut oder Serum u. auf ihre Wrkg. auf 
Phagocyten untersucht. Von der n-Alkylreihe zeigte O-n-Butylharmol die starkste 
Wrkg. auf B. typhosus, O-n-Amylharmol auf S. aureus u. von der co-Diathylamino- 
alkylreihe co-Diathylaminononylharmol auf B. typhosus. Im Gegensatz zu diesen 
Wrkgg. waren die untersuchten Verbb. gegen Malaria u. Tiypanosomen wirkungslos. — 
Harmol u. Harmalol wurden durch Demethylierung von Harmin bzw. Harmalin mit 
HC1 unter Druck oder durch Kochen mit 35—Q0°/oig. H 2S04 dargestellt. Die Harmol- 
bzw. Harmalolhomologen wurden durch Alkylierung von Harmol bzw. Harmalol in 
alkoh. bzw. alkoh.-wss. Lsg. in Ggw. yon Alkali gewonnen. — O-Athylharmol, C14H 14ON2, 
lange, wasserfreie Nadeln, F. 193° (korr.), Lactat, C11Hj.,ON„- CsH60 2, aus Aceton 
wasserfreie Nadeln, F. 174—175° (korr.), 1. in 3 Teilen k. W. — O-n-Propylharmol,
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C[5H 16ON2, Nadeln, F. 203—204° (korr.), Hydrochlorid, C16H16ON2-HO, kleine Nadeln, 
F. 259—261° (korr.), 1. in 48 Teilen W. von 20°, Laciat, C15H10ON2-C,H8O3, lange, 
wasserfreie Nadeln, F. 164—166° (korr.), 1. in 2 Teilen k. W. — O-Isopropylharmol, 
C15H 10ON2, federige Nadeln, F. 181° (korr.), Hydrochlorid, Ci5Hi„ON2-HC1, foine 
Nadeln, F. 277—278° (korr.), 1. in 5 Teilen W. von 75° u. in 60 Teilen W. von 20°. — 
O-Allylharmol, Ci5H14ON2, Nadeln, F. 166—167° (korr.), Hydrochlorid, C15H140N2-HC1, 
diinne Nadeln, F. 233° (korr.), 1. in 10 Teilen k. W. — O-n-Butylharmol, C10H]8ON2> 
starkę Rhomben, F. 220—221° (korr.), Hydrochlorid, C16H 18ON2-HO, Rhomben, 
F. 232—234° (korr.), 1. in 25 Teilen h. W., Lsg. gibt beim Abkiihlen festes Gel, Laciat, 
C16H 180N 2-C3H60 3, diinne, wasserfreie Nadeln, F. 160—163° (korr.), 1. in 20 Teilen 
k. W., Methyljodid, gelblicher, krystallin. Nd., F. 247° (korr.), selwach 1. in W., Methyl- 
chlorid, C17H2iON2C1, Biischel von Nadeln, F. 279° (korr.), 1. in 10 Teilen W. von 70°,
0,8%ig. 1. in W. von 31°, N-Methyl-O-n-butylharmol, dunkelgrtine Nadeln, F. 144°. —
0,N-Di-n-butylharmol, C20H26ON2, aus A. gelbe Nadeln, F. 113° (korr.); Hydrochlorid, 
C20H2CON2- HC1, aus W. farblose Nadeln, F. 68° (korr.). — O-n-Amylharnwl, C17H20ON2, 
Nadeln, F. 204—206° (korr.); Hydrochlorid, C17H20ON2-HC1, lange, seidige Nadeln, 
F. 192—194° (korr.), 1. in 10 Teilen h. W., Lsg. gelatiniert beim Abkiihlen, schwach
1. in k. W .; Lactat, farblose Nadeln, F. 130—132° (korr.), schwach 1. in k. W. — O-ho-
amylharmol, C17H20ON2, dicke Rhomben, F. 236—237° (korr.); Hydrochlorid, C17H20ON2' 
HC1, Nadeln F. 206—208° (korr.), 1. in 20 Teilen W. von 80°, konz. Lsgg. gelatinieren 
beim Abkiihlen, schwach 1. in k. W. — 0-n-Hexylharmol, C18H22ON2, lange Nadeln, 
F. 143—144° (korr.); Hydrochlorid, Ci8H 22ON2-HO, verfilzte Nadeln, F. 212—213° 
(korr.). — O-n-Heplylharmcl, C19H24ONs, lange, wasserfreie Blattehen, F. 131—132° 
(korr.);' Hydrochlorid, Ci0H 24ON2-HO, Nadeln, F. 228—229° (korr.), Methyljodid, 
kleine glitzernde Nadeln, F . '239—240° (korr.), Methylchlorid, C20H 27ON2C1, iarblose 
Tafeln, F. 251—252° (korr.), gelatiniert in l% ig. Lsg. in k. W. — O-n-Heplyl-N-methyl- 
harmol, C20H28ON2, schwach gelbliche Nadeln, F. 227° (korr.), unl. in W., sl. in A. — 
O-n-Octylharmol, Ć20H26ON2, Nadeln, F. 98—100° (korr.); Hydrochlorid, C20H26ON2-HC1, 
dicke Nadeln, F. 217—218° (korr.). — O-sek.-Octylhamwlhydrochlorid, C20H26ON2'HC1, 
kurze Prismen, F. 254—255° (korr.); 11. in h. W. — O-n-Nonylharmol, C21H28ON2, 
lange Nadeln, F. 115° (korr.); Hydrochlorid, C21H 280N 2-HC1, aus A. u. Aceton wasser
freie Blattehen, F. 205—207° (korr.), 11. in A. u. 1. in 20 Teilen W. von 45°. — O-n-Decyl- 
harmol, C22H30OŃ2, Nadeln, F. 105—107° (korr.); Hydrochlorid, C22H30ON2-BC1, 
Blattehen, F. 208° (korr.). — O-Isodecylharmol (0 -/j-n-Butyl-n-liexylhannol), 
C22H30ON2, Biischel von Nadeln, F. 101—104° (korr.); Hydrochlorid, C22H30ON2-BC1, 
Nadeln, 2 H20  enthaltend, F. 88—90°, wasserfrei, F. 210—212° (korr.). — O-n-Dodecyl- 
harrnol, C24H34ON2, Nadeln, F. 119—120° (korr.); Hydrochlorid, C24H340N2-BC1, 
Blattehen, F. 208,5° (korr.). — O-Benzylharmol, C19Hi6ON2, kleine Nadeln, F. 213° 
(korr.); Hydrochlorid, C19H 180N 2-HC1, Nadeln, F. 256—257° (korr.), 1. zu 2% in k. 
W., beim Abkiihlen Gelatinierung. — 0-u>-Oxy-n-decylharmol, Sadeln,
F. 174—175° (korr.); Hydrochlorid, C22H30O2N2-HCl, Nadeln, F. 150° (korr.), schwach 
1. in W.; Lactat, 1. in 10 Teilen h. W., gelatiniert beim Abkiihlen. — Die Verbb. der 
(o-Dialkylaminoalkylreihe wurden in entsprechender Weise gewonnen: Kochen von 
Harmol in A. in Ggw. von Alkali mit w-Dialkylaminoalkylehlorid. — O-fi-Lidthyl- 
aminodthylhamiol, C18H!3ON3, F. 167—168° (korr.); Dihydrochlorid, C18H 23ON3’2 BC1, 
F. 295° (korr.). — O-rj-Diathylaminoheptylharmol, C23H33ON3, F. 109—111° (korr.); 
Dihydrochlorid, C23H33ON3- 2 HO, aus A. u. Aceton in dicken Nadeln, lufttrocken, 
F. 144—146° (korr.), trocken, F. 138—140°. — 0-&-Didthylamiriooctylharmol, C21H350N3. 
F. 98—99° (korr.); Dihydrochlorid, C24H35ON3- 2 HC1, Krystalle aus wss. Aceton, luft
trocken, F. 97—100°, trocken, F. 88°, 1. in 8 Teilen k. W. — O-i-Diathylaminononyl- 
harmol, C25H37ON3, F. 92° (korr.); Dihydrochlorid, C25H37ON3- 2 HO, Krystalle aus 
verd. HO, lufttrocken, F. 162—167°, wasserfrei, F. 168° (korr.), 1. in 30 Teilen k. W. — 
0-x-Dimethylaminodecylharmol, C24H35ON3, F. 91—94° (korr.); Dihydrochlorid, 
C2IH36ON3- 2 HC1, Nadeln aus A., F. 180—182° (korr.), 1. in 18 Teilen k. W. — O-y.-Bi- 
dthylaminodecylharmol, C26H39ON3, lufttrocken, F. 117—118° (korr.), wasserfrei F. 137° 
(korr.); Dihydrochlorid, C26H39ON3' 2 HC1, Krystalle aus A.-Aceton, lufttrocken F. 134 
bis 135°, wasserfrei F. 149—150° (korr.), 1. in mehr ais 5 Teilen k. W. — 0-x-Di-n-butyl- 
aminodecylharmol, C30H 47ON3, F. 59—60° (korr.); Dihydrochlorid, C30H47ON3-2HCl, 
Krystalle aus A.-Aceton Nadeln, yakuumtrocken, F. 98—99°, 1. in 13 Teilen k. W. —
0-x-Piperidyldecylharmol, C27H39ON3, F. 109—111° (korr.); Dihydrochlorid, C27H38ON3'
2 HO, Krystalle aus W., lufttrocken F. 116—118°, wasserfrei F. 117—118°, 1. in 200 Tei-
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len k. W. — O-l-Diathylaminoundecylliarmol, C^HuONj, F. 82—84° (korr.); Dihydro- 
chlorid, C2-HuON3-2 HC1, Krystalle aus A.-Aceton, lufttrocken, F. 94-—97°, wasserfrei 
F. 99—101°, 1. in 3 Teilen k. W. — k-Di-n-biUylamijioundecylharmol, C31H49ON3, F. 65 
bis 67° (kon\); Dihydrochlorid, C31H I9ON3- 2 HC1, Krystalle ans W., lufttrocken F. 138°, 
wasserfrei 138—139° (korr.). 1. in 80 Teilen k. W. — O-Athylharnialol, C14H 10ON2, 
schwach braune Nadeln, F. 237—239° (korr.); 'Hydrochlorid, C^H^ONj-HC1, liellgelbo 
Nadeln aus 5 Teilen h. W., lufttrocken F. 265—268° (korr.), wasserfrei F. 263—264° 
(korr.), 1. in 30 Teilen k. W. — O-n-Propylhannalol, C15H 1S0N 2, flaclie braune Nadeln 
aus A., F. 195—197° (korr.); Hydrochlorid, C15H18ON2-HC1, schwach gelbliche Nadeln 
aus W. oder A., F. 232—234° (korr.), 1. in 9 Teilen k. W. — O-n-Butylharmalol, 
C10H20ON2, farblose, diinne Nadeln aus A., F. 173° (korr.); Hydrochlorid, C10H 20ON2 HC1, 
kleine gelbo Nadeln aus W. oder A., F. 213—214° (korr.), 1. in 70 Teilen W. von 35°. 
(Biochemieal J. 27- 727—39. 1933. Nottingham, Res. Dep., Boots Pure Drug Co.) M ahn.

Wilder D. Bancroft und J. E. Rutzler jr., Die Kolloidchemie des N ervensystems. 
I. Natriumthiocyanattherapie. Dio Theorie yon Claude  Bernard, derzurfolge die 
Narkose auf Koagulation der Nervenkoll. beruht, soli dadureh naehgepriift werden, 
daB Zugabe einer peptisierenden Substanz, in diesem Falle Na-Thiocyanat, durch 
yerschiedene Drogen hervorgerufene Narkosen wieder aufhebt (Versuehstier: Kanin- 
chen). — A t h e r :  Wenn wahrend tiefer Narkose NaCNS intravenos injiziert wird, 
so kehrt sehr rasch der Lidreflex wieder; die Erholungszeit ist um 44% yerkiirzt. — 
Amy t a l :  Narkose durch NaCNS stark yerkiirzt, Atemfreąuenz wallrend der Nar
kose gegeniiber dem Vergleichstier betrachtlicli orhóht. — M o r p h i u m :  Ahnlicli 
wie bei Amytal. Im Gegensatz zu NaCNS yerlangert Na-Tartrat (das am anderen 
Ende der lyotropen Reihe steht) die Narkose etwas. — S t r y c h n i n :  Dosis so, daB 
das Vergleichstier nach 8 Minuten unter Dyspnóe u. Tetanuserscheinungen stirbt, 
Wird vor der Stryehnininjektion NaCNS eingespritzt, so tr itt zwar Spasmus ein; 
dagegen Dyspnóe bleibt aus. 20 Min. nacli der Injektion trinkt das Tier bereits wieder. 
Es wird aus dem Befund gosehlossen, daB yerschiedene Neryenzentren das Strychnin 
verschieden stark adsorbieren. — A t h y l a l k o h o l :  Ein durch A. betaubter Hund 
ist 20 Min. nach Injektion des NaCNS wieder n. Ein Vers. am Menschen yerlauft 
nicht ganz so auffallig. — N e m b u t a l :  Kein Effekt; wird mit starkerer Adsorbier- 
barkeit des Nembutals erkliirt. — A n a p h y l a x i e :  Die Schockdosis Ovalbumin 
bloibt ohne Effekt, wemi vorher NaCNS injiziert wird; ebenso wenn man statt 
Ovalbumin H i s t a m i n  nimmt. — Es werden noch einige Modellverss. im Reagens- 
glas an Serum u. Proteinlsgg. mitgeteilt. (J. physie. Chem. 35. 1185—1211. Cornell, 
Uniy.) ' G. V. Schulz.

Wilder D. Bancroft und J. E. Rutzler jr., Die Kolloidchemie des Nerven- 
syslems. II. Unter dem leitenden Gesichtspunkt der Theorie von Bernard , daB fiir 
die n. Funktion des Nervensystems ein bestimmter mittlerer Koll.-Zustand desselben 
notwendig ist, wird eine groBe Anzahl von Arbeiten yerschiedener Autoren zusammen- 
gefaBt, die antagonist. Wrkk. von C1-, Br-, J- u. SCN-Ionen gegeniiber der Einw. 
von Alkaloiden u. Nareotica behandeln. (J. physie. Chem. 35. 3036—57. Comell 
Uniy.) G. V. Schulz.

Wilder D. Bancroft und J. E. Rutzler jr., Die Kolloidchemie des Nerven- 
ayslems. H I. Histamin. Weitere Begriindung der Auffassung, daB Histamin durch 
die reyersible Agglomeration der EiweiBkoll. des sympathet. Nervensystems wirkt. 
Halsganglien (Kaninchen) ąuellen in NaCNS-Lsg. u. nehmen an GróBe ab in Histamin- 
chlorhydratlsgg.; die durch die Histaminlsg. bewirkte Agglomeration laBt sich durch 
NaCNS-Lsg. riickgangig machen. Gehirnrinde nimmt sowohl in Chlf.-Lsg. ais auch 
m NaCNS-Lsg. an Gewicht zu, wobei NaCNS peptisierend wirkt, wahrend Chlf. nur 
m den Fettbestandteilen gel. wird. Die Hautrkk. gegen Histamin u. Heufieber-(PoMew)- 
Estrakt werden durch Vorbehandlung mit NaCNS gehemmt. Ephedrin wirkt eben- 
falls der Hautrk. auf Histamin entgegen. Das Proteino peptisierende Ephedrin wird 
von der Haut so langsam aufgenommen, daB os sich mit dem Pollenextrakt yermiseht 
u. synergist. wirkt. Innerlieh genommen setzt Ephedrin die Hautempfindliehkeits- 
rtóv. herab. Bei Mischung von NaCNS u. Pollenextrakt Synergismus. (J. physie. Chem. 
35. 3189—3206. Cornell Uniy.) K ruger.

Wilder D. Bancroft, Robert S. Gutsell und John E. Rutzler jr., Die 
Kolloidchemie des Nervensystems. IV. Vff. untersuchen den EinfluB yon injiziertem 
Morphin auf Hunde, die Gewóhnung an das Alkaloid, fernor die Entwóhnung, 
sowie die Beeinflussung der hierbei auftretenden Symptome durch subeutane 
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Injektion von NaCNS-Lsg. Im Gegensatz zu anderen Autoren goben Vff. nur 
kleine Dosen u. stcigcrn diese im Verlauf der Behandlung nur wenig. Dic ein- 
gehend wiedergegebenen Versuehsprotokolle (51 Tage) miissen im Original eingesehen 
werden. Hauptergebnisse: Hunde konnen an kleine steigende Mengen Morphin ge- 
wóhnt werden. Das Krankheitsbild ist das gleiclie, wie wenn groBere Mengen an- 
gewandt werden, doeh sind bei kleinen Dosen die Stórungen nicht so stark. Ebenso 
wie Menschen werden manche Hunde durch Morphin gehemmt; z. B. an triiben feuehten 
Tagen hatten die Hunde Depressionszustande. Die Theorie verlangt, daB NaCNS 
die Entwóhnungssymptome vermindert, indem schnell die durch das iMorpliium 
agglomerierten Proteino peptisiert werden. Hunde, die kurz vor u. wahrend der Ent- 
wóhnung mit NaCNS behandelt wurden, waren anfangs etwas deprimiert, was viel- 
leicht durch eine schnelle Peptisation hervorgerufen sein konnte, zeigten aber nicht 
die iibliehen Entwóhnungserscheinungen u. weisen Gewichtszunahme auf. Die wahrend 
der Entwohnung nicht mit NaCNS behandelten Hundo waren nervos, triige, verloren 
an Gewicht, hatten erweiterte Pupillen u. litten an Kopf- u. an Korperzittern, sowie 
an Durehfall. Bei den mit NaCNS behandelten Hunden traten die Morphium- 
cntwóhnungserscheinungen wrieder auf, wenn die Behandlung mit NaCNS aufhorte. 
Es kann nach diesen Erfahrungen erwartet werden, daB den Morphiumsymptomen 
auch bei Menschen, wenigstens teilweisc durch Gaben von NaCNS, entgegengewirkt 
werden kann. (J. physic. Chem. 36. 1521—49. 1932.) E. H e y m a n n .

Wilder D. Bancroft, Robert S. Gutsell und John E. Rutzler jr., Die Kolloid- 
chemie des Ne,rvensyslems. V. Mitt. In  Fortsetzung obiger Unters. werden die oben 
gewonnenen Ansehauungen weiter ausgebaut u. erweitert, durch Verss. an Menschen 
(4 Falle). Auch hier erleichtert NaCNS die Entziehungssymptome. Dio mannig- 
faltigen bei der Entziehung auftretenden nervosen Stórungen werden beschrieben. 
Wegen aller Einzelheiten der sehr umfangreiehen, vorwiegend medizin. Unters. sci 
auf das Original verwiesen. (J. physic. Chem. 36. 2011—82. 1932.) E. H e y m a n n .

Wilder D. Bancroft und John E. Rutzler jr., Die Kolloidchemie des Nerve>i- 
systemu. VI. Mitt. In  friiheren Unterss. war gezeigt worden, daB peptisierende Stoffe 
die Agglomeration, die durch Anśisthetica hervorgerufen war, ruckgangig machen 
konnen, wahrend bisher Menschen, Hunde, Kaninchen, Pflanzen zur Unters. heran- 
gezogen wurden, werden jetzt Verss. mit Goldfischen (Carassius auratus) gemacht; 
ais Anasthetiea werden u. a. Ather, Alkohol, Urethan herangezogen. Es hat den An- 
schein, daB die Theorie der umkelirbaren Agglomeration hier nicht geniigt, da Na- 
Citrat, -Tartrat, Al-Sulfat den Fisch schneller beleben ais Na-Rhodanid, -Chlorid u. 
-Bromid. Na-Citrat fiillt Ca, koaguliert den Schleim im Fisch u. bewirkt Agglomeration 
von Proteinlcoll. in einigen Sinnesorganen. Dies hat eine stimulierende Wrkg. u. die 
Fische erwachen aus der Narkose. Fische, die in dest. W . .,dialysiert“ worden sind, 
werden durch Urethan starker anasthesiert ais nicht ,,dialysierte“ Fischc; sie erholcn 
sich hiervon schneller in einer Na-Rhodanidlsg. ais in einer Na-Citratlsg. (Gegensatz 
zu obigen Beobachtungen). (J. physic. Chem. 36. 3162—74. 1932.) E. H e y m a n n .

Wilder D. Bancroft und j .  E. Rutzler jr., Reversible Fallung in lebendem 
Gewebe. I. In friiheren Unterss. haben B a n c r o f t  u. R ic h t e r  (C. 1931. I. 3372) 
die von Cl a u d e  B e r n a r d  aufgestellte Theorie der Narkose zu stutzen ycrsucht, 
wonach die Wrkg. der Narcotica auf eine rcversible Koagulation der EiwsiBkorper 
des Nervensystems beruht. Zur weiteren Stiitze ilirer Anschauung wurde unter
sucht, welchen EinfluB Natriumthiocyanat, ein Salz, dessen Anion einen deutlichen, 
der Koagulation entgegenwirkenden, peptisierenden EinfluB auf die EiweiBkórper 
ausiibt, auf den Verlauf der Narkose u. anderer auf EiweiBgerinnung zu beziehen 
den Vergiftungen zeigt. Es ergab sich, daB intravenóse Injektion von Nalriwn- 
thiocyanat, die durch A., Amytal oder Morphin erzeugte Narkose beim Kaninchen 
deutlich verkiirzt, die tódliche Vergiftung durch Strychnin oder Histamin hintanhalt, 
sowie dem anaphylakt. Schock entgegenwirkt, der auch auf eine Gerinnung der 
Nervenproteine bezogen wird. (Proc. Nat. Aead. Sci., U. S. A. 17. 105—11. New York, 
Baker Labor. of Chemistry, Cornell Univ.) H. W o l f f .

Wilder D. Bancroft und J. E. Rutzler jr., Reversible Fallung in lebendem 
Gewebe. II. Ausgehend von der auf Cl a u d e  B e r n a r d  zuruckgehenden Auffassung 
der Narkose ais einer partiellen reversiblen Koagulation der EiwreiBkoll. des Gehirns, 
berichten Vff. in Ergiinzung friiherer Unterss. iiber Tierverss., in denen Natriumrhodanid 
ais Antagonist des Morphins mrksam war. Diese Wrkg. wird mit der lyotropen Funk- 
tion des Rhodans in Zusammenhang gebraeht. Dns Br-Ton, das in der lyotropen
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Reiho auf das CNS folgt, zeigt eine iihnlicho Wrkg. Es wird iiber Falie beriohtet, in 
denen Morphiumsuoht, durch Anwendung von lange fortgesetzter Bromnatrium- 
darreichung gchcilt wurde. Diese Erfolge werden mit der Theorie der Narkose ais 
roversiblor Koagulation der Nervonproteine erklart. (Proc. Nat. Acad. Sci., U. S. A. 
17. 186—92.) H. W o l f f .

Wilder D. Bancroft und G. H. Richter, Reversible Fallung in lebendem 
Oewebe. III. Es bestehen 2 Typen von Geistesstorung, verursacht durch Uberkoagu- 
lation oder Obcrpeptisation der Hirnkolloide. Bron ii de u. Thiocyanate verursachen 
bei der Dispersions-Geistesstórung (D) kataton. Erregung, bei Koagulationsstórung (C) 
Erregung u. Ubergang in den Normal/.ustand. Bei Dementia praecox scheinen beido 
Formen 0 u. D yorzuliegen. C kann durch NaBr, noch besser durch NaCNS, D kann 
durch NaCNS erzeugt werden. (Proc. Nat. Acad. Sci., U. S . A. 17. 294—301. Cornell 
Univ.) SCHÓN FFLD.

Wilder D. Bancroft und G. H. Richter, Reversible Fallung in lebendem Oewebe. IV. 
Die Chronaxie des Eroschnerven zeigt in der Abhangigkeit voni pn einen Wendepunkt 
bei pn etwa 4,8. Da liier der isoelektr. Punkt vieler EiweiBkorper liegt, schlieBen die 
Vff., daB die Anderung der Chronaxie mit dem ph durch Anderung des Losungs- 
zustandes der EiweiBkórper bedingt ist. (Proc. Nat. Acad. Sci., U. S. A. 17. 410—13. 
New York, Cornell Univ. Baker Chem. Lab.) K r e b s .

Wilder D. Bancroft und J. E. Rutzler jr., Iłeversible Fallung in lebendem Oe
webe. VI. (V. vgl. C. 1932. I. 691.) Pferdeserum wird durch Histamin gefallt. Die 
Vff. vermuten, daB die biol. Wrkgg. des Histamins auf einer reversiblen Fallung der 
GowebeeiwciBkórpcr beruht. (Proc. Nat. Acad. Sci., U. S. A. 17. 570—74. New York, 
Baker Chem. Lab. Cornell Univ.) K r e b s .

Wilder D. Bancroft und John E. Rutzler jr., Beversible Fallung in lebendem 
Oewebe. VII. Die pharmakolog. Wrkgg. von Strychnin, Curare, Br-Salzen u. K-Salzen 
werden von den Vff. auf Fallungs- u. Peptisationserscheinungen am ZelleiweiB zuriick- 
gefiihrt. (Proc. Nat. Acad. Sci., U. S. A. 17. 575—79. New York, Baker Chem. Lab. 
Cornell Univ.) K r e b s .

Wilder D. Bancroft und John E. Rutzler jr., Reversible Fallung in lebendem 
Gewebe. VIII. Bulbocapnin fiillt in vitro EiweiBlsgg. Die Aufhebung der Bulbo- 
capninvergiftung durch Bhodansalz u. Ephedrinsulfat wird der peptisierenden Wrkg. 
dieser Substanzen zugesehrieben. (Proc. Nat. Acad. Sci., U. S. A. 17. 597—601. New 
York, Cornell Univ., Baker Chem. Lab.) K r e b s .

Wilder D. Bancroft, Robert S. Gutsell und J. E. Rutzler jr., Reversible 
Fallung in lebendem Gewebe. IX. Morphinvergiftete Hunde zeigen lceine Entziehungs- 
symptome, wenn sie bei der Morphinentziehung NaCNS erhalten. (Proc. Nat. Acad. 
Sci., U. S. A. 17- 637—42.) K r e b s .

Wilder D. Bancroft, Robert S. Gutsell und John E. Rutzler jr., Reversible 
Fiillung in lebendem Oewebe. X. Bei einem Morphinisten wurden die Morphin-Ent- 
ziehungserscheinungen durch Verabreichung von NaCNS unterdriickt, was die Vff. 
mit der peptisierenden Wrkg. des Rhodanś auf Proteine erklśircn wollen. (Proc. Nat. 
Acad. Sci., U. S. A. 18. 8—15. 1932.) K r e b s .

Jean Robertson und Alfred Joseph Clark, Die Aufnahme von Athylallcóhól 
durch das isoliert e Schildkrotenherz. Das durchschnittliehe Verteilungsverhaltnis des A. 
zwischen Durchstrómungsfl. u. isoliertem Herz (Testudo graeca) betragt bei 3,5°/0 A. in 
der Durchstrómungsfl. 100: 53, bei 0,7% A. 100: 71. Danach wird also der vom iso- 
lierten Herz aufgenommene A. adsorptiy gebunden. (Biochemical J . 27. 83—85. 1933. 
Edinburgh, Dep. Forensic Med. a. Mat. Medica, Univ.) Mahn.

H. J. Jusatz, Die blutzuckersenkende Wirkung des Mineralwassers „Slaatl. 
Fachingen“. Verss. an Kaninchen. Eine 8 Tage lange Zufutterung YonFachinger
IVasser setzte die Blutzuckernuchternwerte bei ausschlieBlich mit Kartoffel gefiitterten 
Kaninchen herab. Die alimentare, hyperglykam. Blutzuckerprobe verliiuft im all- 
gemeinen niedriger bei den mit Fachinger W. gefiitterten Kaninchen, ais bei den mit 
Leitungswasser gefiitterten Kontrollen. Auch im direkten Vers. der Verfutterung 
einer in Fachinger W. aufgelósten Zuckermenge lieB sich der abgekiirzte u. niedrigerc 
Verlauf der Belastungskurve nachweisen. (Dtsch. med. Wschr. 59. 1124—25. 21/7. 
1933. Marburg, Univ., Hyg. Inst.) F r a n k .

Biirgers, Weitere Untersuchungen uber die Haffkranklieit. Bei Futterung mit 
Quappenfisch starben Katzen nach mehr oder weniger langer Zeit. Besonders toxiseh 
waren die Quappenlebern. Quappenlebern wurden ausgelcocht u. ausgepreBt, die
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sich absctzende Olschicht enfchielt die tox. Stoffc. Das Gift yertragt Erhitzung auf 
100—150°, wird aber bei 200° zerstórt. (Klin. Wschr. 12. 1477—79. 23/9. 1933. 
Kónigsberg, Univ., Hygien. Inst.) WADEHN.

C. L. Karrenberg, Medizinale Thalliumsalzvergiftungen. Sammelbericht. (Sammlg. 
v. Vergiftungsfallen. Abt. 0. 3. 17—36. 1932. Bonn, Univ., Hautklinik.) F r a n k .

Carl Gutmann, Beru}liche Nitrose-Gase-Vergiftung. Ein Fali von Heilung. Er- 
krankung eines 46-jahrigen Arbeiters durch Einatmung von nitrosen Oasen bei der 
Herst. eines Anilinfarbstoffes. Schwerste Krankheitsersclicinungen beider Lungen, 
die im Verlaufe der Krankheit nachgewieseno Bronchiolitis obliterans bildete sieli 
vóllig zurtick. Ausgang in Heilung. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 3. 273—76.
1932. Hamburg-Barmbeck, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

W. E. Engelhardt, Chlorierle Kohlenwasserstoffe ais gewerbliche Gifle. Sammel- 
bericht. (Sammlg. y. Vergiftungsfallen. Abt. C. 4. 1—8. Jan. 1933. Berlin.) F r a n k .

H. Freund, Veronalvergiftung ? (Selbstmord 1). Bei geschadigtem Herzen kónnen 
schon geringe Dosen Veronal (3—4 Tabletten) letal wirken, wahrend Vergiftungen 
mit groBen Dosen bei gesundem Kreislauf oft in Heilung ausgehen. (Sammlg. v. Yer- 
giftungsfallen. Abt. B. 4. 1—8. Jan. 1933. Munster i. Westf., Univ.) F r a n k .

E. Egan, Medizinale Ephetoninvergiflungen. (Vgl. C. 1931. I. 2226.) Nach Zufulir 
von 10 Tabletten (&. 0,5 g) Ephetonin waren bei einem 43-jahrigen Mamie nur geringe 
Krankheitserscheinungen wahrnelimbar, die bald ganz abklangen. Vf. beobachtete 
nach Epliedrin bei Mannern Steigerung der Potenz, nach Ephetonin die gegenteilige 
Wrkg. (Sammlg. v. Vergiftuiigsfallen. Abt. A. 4 .135—36. Juli 1933. Szegedin [Ungam], 
Fiirsorgeanstalt f. Lungenkranke.) F r a n k .

Clifford R. Weiss, Atophanverbindungen verursachen ioxische Lebercirrhose. 
Atophanverbb. konnen bei gewissen empfindlichen Individuen eine tox.-schadigende 
Wrkg. auf das Leberparenchym ausiiben. Vf. berichtet iiber 3 Todesfiille nach Atoplian, 
dic Paticnten hatten allerdings monatelang grofie Mengen Atoplian zu sich genommen. 
(Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 4. 137—38. Juli 1933. Dayton [Ohio], St. Elisa- 
beth-Krankenh.) F r a n k .

V. Iswariah und J. Christodoss David, Dic pharmakologische Wirlcung des 
Giftes der indischen Russell's Viper (Daboia oder Vipera elegans). Das Gift (wasserl., 
orange Krystalle) erniedrigt bei Saugetieren (Kaninchen, Ratten, Katzen, Hunden) 
wahrscheinlich infolge einer Paralyse der Capillaren den Blutdruek. Selbst in hohen 
Dosen wirkt es weder auf das Herz noch auf die BlutgefaBwande direkt ein. Intra- 
venose Injektionen von n. Salzlsgg. beleben die mit dem Schlangengift yergifteten 
Tiere. Die im Menschen nach dem BiB gefundene Giftkonz. erhóht weder die Koagu- 
lationsfahigkeit des Blutes, noch verursacht sie Hamolyse. Eine Einw. auf den niederen 
Respirationsmechanismus konnte nicht beobachtet werden. Die Toxizitat betragt 
fiir die untersuchten Saugetiere 2 mg/kg. Das Gift ist nicht so hitzebestandig wie das 
der Copraschlange. Die tox. Wrkg. wird durch Alkali zerstórt. (Indian J. med. Res. 19. 
1035—40. 1932. Madras, Dep. Pharmak., Med. Coli.) Ma h n .

Vladimir Moravek, t)ber die anorganischen Elemente im  malignen Gewebe {Rous■ 
sarkom der Huhner). Roussarkom ist reicher an Na u. Ca u. armer an K u. Mg ais in 
n. Geweben. (Biochem. Z. 258. 340—46. 8/2. 1933. Briinn, Masaryk-Uniy.-Inst. f. 
Pflanzenphysiologie.) IŚJtEBS.

L. C. Scott, Der Kaliumgelialt benigner Uteruslumoren. Der K-Geh. yon 98 gut- 
artigen Tumoren (Fibromyomen) war im Mittel 0,166 g pro 100 g Feuchtgewicht. 
(Amer. J . Caneer 17. 924— 31. 1933. Tulane, Univ., Abt. f. trop. Med.) K r e b s .

J. H. Quastel, Reduzierende Kórper w id  Fumarase in  Tumoren. Bei der Best. 
der Fumarasewrkg. in Tumoren durch Messung der Drehung des 1-Apfelsiiure-M olybdat- 
komplexes tra t eine dunkle Farbung der Lsg. auf, yermutlich durch Red. des Molybdats. 
Normale Gewebe gaben keine Verfarbung. (Naturę, London 132. 101. 15/7. 1933. 
Cardiff, City Mentał Hosp.) K r e b s .

Rolf Buli Engelstad, Aktives Thyreoideakolloid in einer Metastase einer malignen 
Struma. Mit der biol. Acetonitrilrk. wurde in einer Schadeldachmetastase einer Struma
0,25 mg „Natriumthyroxin“ pro g Metastasensubstanz nachgewiesen. (Z. ICrebsforschg. 
39. 369—73. 1933. Oslo, Radiumhosp.) K r e b s .

M. Heinemann und R. Seyderhelm, Weitere Untersuchungen iiber die milogenelische 
Słrahlung des Blutes unter besonderer Beriicksichtigung der „ Strahlungen“ des Blutes 
von Garcinomkranken. Blut carcinomkranker Menschen zeigt im Gegensatz zu n. Blut
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keine „mitogenet." Strahlung. (Klin. Wsclir. 12. 990. 24/6. 1933. Frankfurt a. M., 
Hosp. z. keil. Geist.) K r e b s .

Br. Bloch und H. Stauffer, Die Wirkung cancerogenen Teers auf die Eiablage 
und Nachkommenschaft bei Huhnem. Injektion yon krebserzeugendem Teer bewirkt 
bei Huhnern verringerte Eiablage u. Ansteigen des Prozentsatzes an unbefruehteten 
Eiern von 18% auf 59%. Bei einigen von teergespritzten Hiilmern abstammenden 
Tieren entstand bei Injektion des Teers an der Injcktionsstellc ein maligner Tumor. 
(Klin. Wschr. 12. 1044—46. 8/7. 1933. Ziirich, Univers., Hautklinik.) K r e b s .

Carl Voegtlin, H. Kahler und R. H. Fitch, Die Wirkung von parenleraler Ver- 
abreidiung von Zuckem auf die Wasserstoffionenkonzentralion non normalen und malignen 
Geweben in lebcnden Tieren. Nach intraperitonealer Injektion von Zuekem stieg die 
Aciditat im Tumorgewebe von Ratten u. Mausen an, gemessen mit einer elektrometr. 
Methode der Vff. im lebenden Tier. (Science, New York [N. S.] 77. 567—68. 9/6. 1933.
U. S. Publ. Health Serv.) K r e b s .

Vittorio Ghiron, Beitrage zur Wirkung einiger proleolytischer Fermente auf die 
bosartigen Tumoren der Ratten. Injektionen yon proteolyt. wirksamen Milz- u. Neben- 
nierenextrakten bewirkten bei sarlcomkranken Ratten gelegentlich Wachstums- 
hemmungen der Tumoren. (Z. Krebsforschg. 39. 358—68.1933. Rom, Univers., Chirurg. 
Klinik.) K r e b s .

M. X. Sullivan und W. C. Hess, Krebsunlersuchungcn: Die Anwendung der 
Rhodanreaktion von Rupp-Schied-Thid im Urin. Die „Rhodanbest.“ im 24-Stdn.-Ham 
ergab bei gesunden Menschen 67—140 mg, bei Krebskranken 31—495 mg, bei anderen 
Kranken 56—273 mg. (J. Washington Acad. Sci. 23. 378—80. 15/8. 1933. Georgetown, 
Univ.) K r e b s .

Jean-Daniel Gringoire, Les yitamines B. Leur róle dans le metabolisme hydrocarbone, leur
emploi dans lo traitem ent du diabóte. Paris: Le Franęois 1933. (97 S.) Br.: 15 fr. 

[russ.] Alexander Wladimirowitsch Palladin, Lehrbuch der physiologisehen Chemie. 7. Aufl.
Moskau-Leningrad: Medgis 1933. (428 S.) 6 Rbl. 50 Kop.

Taschenbueh der Therapie. Hrsg. von Moritz T. Sehnirer. Ausg. 30. 1934. Leipzig: Iiabitzsch
1934 ([Ausg.] 1933). (659 S.) kl. 8°. Lw. nn. M. 4.60.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Hans Kreitmair, Die arzneiliche Bedeutung von Rohprodukten und von Rein- 

subslanzen. Durch zahlreiche Beispiele aus dem Bereich der pflanzlichen u. tier. Drogen 
belegte Darlegung, daB Rohprodd. u. rohe Zubereitungen trotz der Isolierung von 
reinen Wirkstoffen ihre Bedeutung nicht yerloren haben. Es ist aber zu fordem, daB 
sie standardisiert werden, um dem Arzt u. Patienten die Gewahr fiir bestimmto u. 
gleichmaBige Wirksamkeit zu geben. (Fortschr. d. Therap. 9. 577—85. Oktober 
1933.) H a r m s .

Virgilio Lucas, Chemische Unvertraglichkeil von Natriumbicarbonat und Kalomel. 
Diese haufig umstrittene.Frage wird wegen ihrer Bedeutung fur die prakt. Medizin 
experimentell gepriift. Es wird Umsetzung im Sinne der Gleichung:

2 HgCl +  2 NaHC03 =  HgCl2 +  Hg +  Na2C03 +  C02 +  H 20 
festgestellt. Infolge Bldg. yon Mercurichlorid wird gewarnt, alkal., bicarbonathaltige 
Wasser (Vichy) gleichzeitig mit Kalomel zu verordnen. (Boi. Ass. brasil. Pharmaceut. 14. 
301—03. Juli 1933. Rio de Janeiro.) HALLSTEIN.

H. O. Nolan, Die Zersdzung von Narkoseather. Ais einfaches Verf. um sicher
die Zers. von Narkoseather zu yerhindern, wird ein Zusatz yon Hydrochinon, 1 Teil 
auf 5000 Teile A., empfohlen. Ein derart vorbereiteter Narkoseather konnte 6 Monato 
lang in einer weiBen, halbgefiillten Flasche an hellem Tageslicht aufbewahrt werden, 
ohne daB sich Peroxyde naehweisen lieBen. Resorcin war weniger geeignet, dagegen 
konnte Ge o f f r e y  MiDDLETON feststellen, daB auch Benzidin u. Pyrogallol dio 
Oxydation von A. yerhindern. (Lancet 225. 129. 15/7. 1933. Cambridge, Laborator. 
Hopkins.) F r a n k .

I. G. Silberg, Die Sauren des Chaulmoograóles und ihre Athylester. Ein Muster 
des Chaulmoograolpraparates „Mugrol“ (Athylester der Chaulmoogra- u. Hydnocarpus- 
saure) wurde untersucht: klare, lackmusncutrale FI., JZ. 86,4, Kp.20 203—227°. —
V e r s s. z u r D a r s t .  eines analogen Praparates: 1 . durch Vereslerung mit A. u. H2SOt
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a) des Clmulmoogra o l e s d i r e k t  [Ausbeute (bezogen auf 01) 55%]. b) der isolierten 
Sauren (Einzelheiten der Verarbeitungstechnik im Original) [Ausbeute 44,6°/0 (bezogen 
auf 01)]; 2. durch Veresterung der isolierten Sauren mit (C2IIs)2SOi [Ausbeuto 79°/0 
(bezogen auf Ol)]. (Chem.-pbarmaz. Ind. [russ.; Chimiko-pharmazewtitscheskaja Pro- 
myschlennost] 1932. 419—22.) DEGNER.

— , [Priifungsergcbnisse von Arzneimitteln.] Die pharmakolog. Priifung des Calcium- 
ehinats ergab, daB es, peroral oder subeutan gegeben, bei Kaninełien genau so schnell 
don Ca-Blutspiegel erhóht wie CaCl2. Intraeutan ist es am Kaninchenohr gut yertrftg- 
lieh (nur leichte lokale Rk.). — Staniform (STANIFORM Ltd., Fulham, London): die 
vom Hersteller angegebene Zus. mag auf Grund der Zinn- u. J-Bestst. riehtig sein 
(Methylstannijodid, CH3SnJ3). Analysiert wurden Suppositorien (Glycerin-Gelatine 
mit 2% Staniform), Tabletten (mit Caput mortuum iiberzogene Tabletten aus Rohr- +  
Milchzucker mit 0,016 g), Streupulver (97,5°/o Talk; 2,5% Staniform), Salbe (zalf) 
(Paraffin mit 2°/0 St.) u. Einreibung (smeersel) (Glykol +  4% St. — Uzara [Ges. F. 
p h a r m  U. CHEM. P r a p a r a t e ,  Melsungen, Hessen-Nassau). Nach Priifung von 
C. D. De L angen , Batavia, an 4 Patienten ist das Mittel gegen Amóbenruhr nur 
symptomat., aber nicht kausal wirksam. — Dolorsan (C. 1928.1. 2516) war deldarations- 
gemiiB zusammengesetzt, doeh waren nicht 0,81 %  organ, gebundenes J, sondern nur
0,17% vorhanden; 0,68% dagegen ais NH4J. — Tólzer Jodtabletten (C. 1932. II. 1940) 
konnen die angegebene Zus. haben. — Fumasan (Dr. S te lk e n s , Koln, unter Mit- 
wTkg. von E. M erck, Darmstadt, u. B o e h r i n g e r ,  Mannheim), weiBe Stabchen von 
einigen mm Durchmesser u. verschiedener Lange, zum Reinstechen in Zigarren u. 
Zigaretten, um ca. 65% des Nicotins zu entziehen. Der Kern besteht aus schieB- 
baumwolle-ahnlichem Prod., das mit A1.2(S04)3 getrankt ist. —  Alcru (C hem . F a b r i k  
„ A k ru “, Haarlem), antisept. Rasiercreme, war stark wasserhaltiges, saures NH,r  
Stearat ohne Zusatz von Antisepticis. — Renesol ( T h e  RENESOL LABORATORIES, 
New'York City), Epilepsiemittel: NaHC03, Starkę u. ca. 63 mg Luminal je Deckel- 
kapsel. — The Lobert (L o b e rt-W itto tjck , Briissel): Sennesbliitter, Eschenblatter, 
Schachtelhalm, Fenchel, Anis u. 1 Kamillenblute. — Krduter gegen Rlieumatismus: 
Urtica dioica. — Teemischung, angewendet bei Gicht u. Rlieumatismus (E m il  L an g - 
BEIN u. Co., C h e m .-p h a rm . F ab r., Mellenbach, Thiir.): Frangula, Arnica, Kamillen- 
bliiten, Lindenbluten, Hagebutten, Wacholderbeeren, Hirtentaschelkraut, Heidekraut, 
Schachtelhalm, Thymian u. Sennesblattor. — Dr. Drummcmd Benions Anti-Rheu- 
maticum „Sectasól“ (New York): Mischung fetter u. minerał. Ole mit ca. 1% Pfefferminz- 
61. Die deklarierten versehiedenen Mineralsalze fehlten. — Tee gegen Rlieumatismus 
(Kriiuterhaus ,,Alpina“, Fromm u . C ie . ,  Miinchen) nach Vorschrift von Dr. B a u ji-  
GARTEN, Worishofen: von den deldarierten Drogen w'urden gefunden: Herb. genist., 
Fruct. Junip., Rhiz. Calam., Rad. Ononid., nicht dagegen: Herb. Polygon., Herb. 
Ericae, Herb. Verb. Weiterhin waren amvesend: Leinsamen, Fucus vesiculosus u. 
Kraut von Ononis spinosa. — Tee zur Nervenberuhigung (Herst. deis.): von den de
klarierten Bestandteilen vorhanden: Lindenbluten, „lavaswortel“ (Rad. Levist. ? Ref.), 
Salbei, Rosmarin, Majoran, Orangenblatter u. KBr. Einige Labiatenblatter wurden 
nicht genau erkannt (wahrscheinlich die deklarierten Pfefferminz-, Melissen-, sowie 
Betonica ( ?)-Blatter). Nicht gefunden: Amyl. Lupuli, Herb. Card. bened. u. Rad. 
Valv. ( ?). Żusatzlieh: Galiumfruehte. — Brom-Nervacit (Pharm . L abor. A. H e r b e r ,  
Wiesbaden): rotbraune Fl. mit 0,76% Diathylbarbitursaure; 0,14°/0 Antipyrin; 2,73% 
Br, ferner P O /", K ', Na‘, NH4‘ u. NH3, Termutlich auch Saccharin [KBr 4 (statt 
5)%  u. Naphodyl (=  Antipyrin-Diathylbarbitursaure) 0,9 (statt 3) %]. — Taumagen- 
Tabletten (C. 1924. I. 2798); Deklaration: K J  0,15; Extr. Hyoscyami 0,003; 
Extr. Belladonnae 0,002;. Papaverin hydrochlor. 0,002; Rad. Liąuir. plv. ad 0,2. Ge
funden 0,14 K J u. Papaverin. Die Extraktmengen sind zu klein fur den Nachwreis. — 
Harleminia Zenuui-Kiespijnpoeders (H . Nerven- u. Zahnschmerzpulyer) (Joh. ScHO- 
TANUS, Aerdenhout): 0,500 g Acetanilid. — Sanalgin-Tabletten (Pharm. L a b o r .  
i). S t. L E O n h a r ]) s - A p o t h EK k , Basel): 0,315 g Phenacetin; 0,135 Coffein; 0,225 g 
Dimethylaminoantipyrin, 0,0135 g Bolus; 0,2115 g Weizenstarke. — Bronchisan- 
Asthma-Tabletten (Dr. E r n s t  S i l te n ,  Berlin): die deklarierte Zus. (C. 1929. I- 3007) 
konnte qualitativ bestatigt werden. — Interim (Dr. H. O s c h m a n n ,  Dusseldorf): 
Mischung von (342 Teilen) Saccharose u. (142 T.) Na2S04 u. Spuren von 
Phenolphthalein. Interna stark enthalt mehr (deklariert 5°/0) Phenolphthalein. 
Blutreinigende Laxierpillen (Hugo REMMLER, Berlin): die deklarierten Bestandteiie 
Aloe, Tub. Jalap. u. Sapo med. konnten nachgewiesen wrerden. — Grains de Vals
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(H. NOGUES, Paris): Podophyllin, Rhamnusextrakt (cascara u./oder frangula); viel- 
leicht auch Aloe. ■— Alpro-Kerne (Harzburger Entfettungstabletten) ( A d l e r - Apo- 
THEKE, Harzburg): Rhamnusextrakt (wahrscheinlich Cascara) u. Fucus vesiculosus.
— Arcłuvan (C. 1929. II. 1426): dic Deklaration konntc, hinsichtlich Salol u. Uro
tropin, auch quantitativ bestiitigt werden. —  Wasscrsuchlpulver Nephrisan (F. Z i e t h e n , 
Mimchen-Solln): wahrscheinlich Mischung von Iv2SO,, u. MgO mit verschiedencn 
Pflanzcnpulvern (Scilla?, Capsicum?). —  Ludwinas Salbe (MlJ. ,,SPIRAEA“ , Water- 
graafsmeer): Fett, Harz, Bleicarbonat u. Campher. — Hadensa-Hdmorrhoidalsalbe 
(vgl. C. 1925. II. 214): die Zus. „Ung. Hydrarg. 0,5 g; Amm. sulfo-ichtli. 0,3 g; 
Jlenthol recrist. 3,0 g; Ung. Lanae 76 g, Vasel. flav. 2,2 g. 01. Aracliidis 18,0 g“ konntc 
bestatigt werden. Die Zus. ist gegeniibcr der Analyse von 1925 geandert. — „Com- 
■jxtanzcdf“ (M enje Co m p a a n , Stadskanaal); Terpentin, Wollfett u. Vaseline? — 
Euasept (M. E v e r s z , Wesermunde), Mundwasser mit l °/00 Sublimat u. 5,5% H20 2. — 
Sandclolpillen mit Salol („ D e  SALAMANDER11, Groningen): die Zus. „Ol. Santali 
ostind. 0,04 ; Salol 0,04, Ceraflaya 0,08; Itad. Liąuir. 0,04; MgO 0,09 pro pil. 1“ konnte 
bestatigt werden. — Aniiseptische Sicherheitsovale (Dr. A lb. B e rn h a rd  Nachf., 
Berlin): B(OH)3, Citronensaure u. Chininsulfat (statt -chlorhydrat). — Apiol des 
Dr. J o r e t  u .  H o m o l l e  ( P u j o l  u .  Cie., Paris) war frei von Tri-o-kresylpliosphat. —  
Dr. Sulzberger Fluplinktur (Salzunger Tropfen) (Alleinyertreter B ro cad es  u .  S th ee- 
5IANN, Amsterdam): wahrscheinlich alkoh. Auszug aus Aloe, Saffran, Rhabarbcr u. 
Enzian. — Karloffelin (2 Muster): W. 13,7 bzw. 13,9%; Starkę (nach W ageningen) 
73,3 bzw. 73,7%, in t)bereinstimmung mit friiheren Analysen, auch des Rijksbureaus 
voor Onderzoek van Handelswaren in s’-Gravenhage. — Bioplastina Serono ( I n s t i tu to  
N azionale  M edico F arm aco lo g ico  S erono , Rom), laut Deklaration 25%ig. 
asept. Emulsion von Leeithin u. Lutein in physiolog. NaCl-Lsg. EiweiB, Lecithin, 
Lutein u. NaCl nachweisbar. Das Lecithin ist der Eidotteremulsion anscheinend nach- 
traglich zugesetzt. — Teegemische von der Nederl. Kruiden-Vereeniging „Boerhave“ 
(Amsterdam): Regulustee gegen Hartleibigkeit: SiiBholzwurzel, Sennesblatter, Sennes- 
schoten u. Fliederbliiten. Pectora-Tee, Brustkrauter: SiiBholzwurzel, Klatsclirosen- 
bliiten, Bliitter, Bliiten u. Wurzeln yon Althaea off. L . ' Ceplialo-Tee, Kopfschmerz- 
krauter: Lavendelbliiten, Hartheu, Cardobenedictenkraut, Krauseminze u. Primel- 
bliiten. Tricarcla-Tee gegen Gallensteine: Rhabarberwurzel, Rhamnusrinde, Cardo
benedictenkraut,' Schafgarbe, Wurzel von Pferdeblume, Wasserdreiblatt (Menyanthes) u. 
Enzianwurzel. Scrophula-Tee, gegen Scrophulose: Stiefmutterchen, Primelbluten, Salbei, 
Semen Foenugraeei (ziemlich stark zcrkleinert) u. Majoran. Diureta-Tee: Wacholder- 
becren, Jaborandibliitter, Fliederbliiten, Berberisbeeren, Schachtelhalm, Orthosiphon- 
blatter, Levisticumwurzel, Petersilienfriichte, Kirschenstiele u. noch einige nicht er- 
kennbare Bcstandteile. — Dermo-Tee, gegen Hautleiden: Lindenbliiten, Fliederbeeren, 
Berberitzenbeeren u. -wurzeln; nicht naher identifizierbare Compositenbliiten, Holzer 
u. Bliitter. — Metoria-Tee, gegen nervóse Depressionen: Layendelbliiten, Zimt, Kummel-, 
Fenchel-, Cardamom- u. Korianderfriłchte, Kamillen, Ingwerwurzel, einige harzartige 
Stiickchen usw. Pulmo-Tee, gegen Lungenbeschwerden: Huflattich, Islandisches Moos, 
Salbei u. a. nicht identifizierbare Blatter. Aslhma-Tee: Polygala, Schafgarbe, Fenchel 
u. wahrscheinlich Salbei. Nervina-Tee: Layendelbliiten, Kamillen, Pfennigkraut, 
Amyl. Lupul., Thymian, einige weiBe Dolden u. Wiirzelcheii. — Tannkosan Nr. 101 
(Fr. T an n h a tjse r, Moers), homóopath. Komplexmittel mit Lecithin, Chinin arseni- 
cosum, Ferrum phosphoric. ana D 5. Diese Bestandteile konnten nachgewiesen werden.
— Cupronat (C. 1929. I .  1964): die Zus. konnte bestatigt werden. — Blutreinigender
Krdułertee (E m il  L a n g b e in  u. Co., Chem. Fabr. Mellenbach, Thttr.): wie deklariert 
wurden gefunden: Cortex. Frangulae, Flores Acaciae (von Prunus spinosa L .), Flor. 
Calendulae, Fol. Juglandis, Fol. Rosmarini, Fol. Salviae, Fol. Urticae, Fructus Juni- 
peri, Herba Centaurii, Herba Eąuiseti, Herba Fumariae, Herba Millefolii, Herba Tara- 
xaci, HerbaYiolao tricolor., Lignum Santali, Rad. Liquiritiae, Semen Lini. — Sauersloff- 
kur „ Rowazon“ (J. B. H e s p e r , Homóopath): MgO (mit ca. 14% Mg02 u. etwas 
Carbonat). — Essence fine  (F. F. d e  Sm e t , Antwerpen): gelbliche, wss. FI. mit etwas 
Pfefferminzol. — Indische Krauter gegen Nierensteine (S in g e r  I m p o r t  Co m p ., Gro- 
ningen): Folia Orthosiphonis u. Kraut von Phyllanthus Niruri L. (meniran). (Meded. 
Bijks-lnst. pharmaco-therap. Onderzoek Nr. 23. 153—202. 1932. Beilage zu Nederl. 
Tijdschr. Geneeskunde.) H a r m s .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitiiten und Geheimmitlel. Pyopliag: konz. wss. 
Auszug aus Satureja calamintha, Tussilago u. Thymian. Wundheilmittel. — Tota-
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guina: billiges Ersatzmittel fur Chinin. (Pharmaz. Mh. 14. 140—42. 160—63. Juli 
1933.) H a r m s .

Otto VOn Scllickh, Uber neue synthelische Arzneimittel. Arthritine (Ma y  u . 
B a k e r , London): o-jodoxybenzoesaures NH,. Gegon Neuritis u. Arfchritis. — Ipral: 
iithylisopropylbarbitursaures Ca. — Biloptin (ScHERING-Ka h l BAUM A.-G., Berlin): 
Dijodplienylcinchoninsaurc zur pororalen Rontgendiagnostik der Galie (wieder aus dem 
Handel zuriickgenommen). (Angew. Cliem. 46. 485—90. 22/7. 1933.) H a r m s .

T. E. Boldyrew, Insekt icide und desinfizierende Eigenschaften des Teerchroms. 
Ein ais „Ssmoloehrom“ (,,Teercbrom“ ) bezcichnetes Prod. aus 41,67°/0 Fichtenteor, 
21,67% Ńa2Cr20 7, l l , 66°/o NaOH u. 25% W. wurde auf seino physikal., cliern., insekti- 
ciden u. bakterieiden Eigg. untersucht. Ais Mittel zur Lauscbekampfung u. auch ais 
Desinfizicns war es unbrauchbar. (Militar-med. Z. [russ.: Wojennomedizinski Shuraal]
3. 314—22. 1932. Leningrad, Mil.-med. Akad.) D e g n e r .

Durczin, Die Antisepsiś und Desinfektion der Mund- und Raclienhohle. Prufung 
von „i?Mi5MŻ!ein.“ -Tabletten, das sind ringformige, eine Kombinatom von Estern der 
p-Oxybenzoesaure u. Pfefferminz- oder Fenchelól enthaltende Tabletten. Sie werden 
ais absol. unschadlicli bczcichnet. (Siiddtsch. Apotheker-Ztg. 73. 574—75. 3/10. 
1933.) D e g n e r .

Chemisch-Pharmazeutische A.-G. Bad Homburg, Bad Homburg, iibert. von: 
Arthur Abelmann, Frankfurt a. M., Herstdlung von Kamillenexlraklpmparaien. Die 
Praparate bestehen aus einom alkal., wss.-alkoh. Kamillenextrakt unter Zusatz von 
Kamillenól. Sie zeigen bei Verdiinnung mit W. keine Triibung. (A. P. 1 926 929 vom
17/4. 1928, ausg. 12/9. 1933. D. Prior. 2/7. 1927.) S chutz .

Paul Bost, Hohen Neuendorf, Nordbahn, Resorbierbares Gewebe fiir chirurgische 
Ziuecke. Weitere Ausbldg. des Verf. gemaB D. R. P. 508783, dad. gek., daB die Faden zu 
einem Gewebe yereinigt werden. Das Gewebe kann homogenisiert oder unhomogenisiert 
angewendet werden. (D. R. P. 585 958 KI. 30i vom 11/12.1927, ausg. 13/10.1933. 
Zus. zu D. R. P. 508 783; C. L930. II. 3603.) S chutz .

Chemische Fabrik von Heyden A.-G. (Erfinder: Curt Philipp), Radebeul, 
Drcsden, Haltbare Mischungeri aus aklives Halogen entliallenden organisclien Verbindungev, 
1. dad. gek., daB man Halogenylverbb. organ. Sulfonsaureamide mit neutralcn Estern 
von gesalt. Fettsduren mit ein- oder mehrwertigen Alkoholem, mischt. — 2. dad. gek., 
da(3 man diesen Mischungcn freie gesalt. Fettsduren oder die den Halogenylverbb. zugrunde 
liegenden Amidę oder Mischungen beider zusetzt. B e i s p i e l e :  5 Teile p-1'oluol- 
sulfondicliloramid werden mit 45 Teilen einer Misehung aus 50 Teilen Stearinsaure- 
methylester u. 50 Teilen Stearin gemischt. Man erhalt eine bestandige, 10% p-Toluol- 
sulfondiMoramid enthaltende Salbe. (D. R. P. 572033 KI. 30h vom 4/7. 1929, ausg. 
9/3. 1933.) Sc h u tz .'

Gedeon Richter R. T., Budapest, Za/pfchen. Durch die Zugabe von erhóhten 
Mengen an Traubenzucker zu der Zapfchenmasse wird eine erhebliche Wirkungs- 
steigerung der im Zapfchen befindlichen Arzneimittel bewirkt. (Ung. P. 105 653 
vom 2/4. 1931, ausg. 16/3. 1933.) K onic..

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Haltbare Losung des 2,7-Di- 
methyl-3,6-diamino-10-methylacridiniumchlorids. Man bringt in die wss. Lsg. des 
2,7-Dimei/iyl-3,6-diamino-10-methylacridiniumchlorids ein reduzierendes Mittel, z. B. 
Na-Bisulfit oder Na-Hydrosulfit, ein. Beispiel: 1000 Gewichtsteile einer 2%ig. wss. 
Lsg. des Hydrochlorids werden mit einer Misehung von 0,5 Gewichtsteilen NaHS03 u.
0,5 Gewichtsteilen Na^SO^ versetzt. Nach 48 Stdn. wird die Lsg. filtriert u. ist klar u.
haltbar. Den Lsgg. kónnen noch andere therapeut. wirlcsame Verbb., z. B. Glucose, 
Adrenalin, Saureamide, Glycerin, Pyridin, CaĆU oder Ag-Salze zugesetzt wrerden. 
(Schwz.P. 161495 vom 14/1.1932, ausg. 17/7.1933. D. Prior. 15/1.1931. Zus. zu 
Schwz. P. 152 086; C. 1932. II. 4383.) Schutz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung einer wasserigen 
Losung des Salzes von 3,6-Diamino-10-mcthylacridin und dem Farbsloff aus 1 Mol. 
Tetrazo-o-tolidin und 2 Moll. l-Amino-8-napldhol-3,6-disulfosaure. Man laBt auf 3,6-Di- 
amino-10-methylacridiniumchlorid den Farbstoff aus 1 Mol. Tetrazo-o-tolidin u. 2 Moll.
l-Amino-8-naphthol-3,G-disulfosaure einwirken u. bringt das Rk.-Prod. in einer wss. 
Lsg. des Farbstoffes aus 1 Mol. Tetrazo-o-tolidin u. 2 Moll. l-Amino-8-naplithol-3,6- 
disxdfosaure zur Auflsg. Die Lsg. dient zur Behandlung von Infektionskrankheiten,
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besonders der Piroplasmosc der Kinder u. Hundc. (Sehwz. P. 162 585 voin 11/4. 1932,
ausg. 1/9. 1933. D. Prior. 16/4. 1931.) SCHUTZ.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hochkonzcntrierte wasserigc 
Losung cines Salzes der 3,5-Dijod4-pyridon-N-cssigsaure. (Schwz. P. 161 687 vom 
2/6. 1932, ausg. 17/7. 1933. D. Prior. 15/10. 1931. — O. 1933. I. 3217 [D. 11. 1>. 
570 860].) S c h u t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Max Bockmiihl und Leonhard 
Stein), Frankfurt a. M., Herstellung wasseriger Lósungen von l-Phcnyl-2,3-dialkyl-4- 
dialkylaminopyrazoloncn mit l-phe.nyl-2,3-dialkylpyrazolon-4-aminoinethansulfonsauren 
Salzen und deren Dcrivaten, gek. durch die Verwendung von Urethanen der niederen 
Alkohole ais Losungsvermittler. Die erzielten Lsgg. werden parenteral gut vertragen. 
(D. R. P. 585 532 KI. 30h vom 10/10. 1930, ausg. 4/10. 1933.) S c h u t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von basischen Ver- 
bindungeń der helerocyclischen Iieihc. (Hierzu Ygl. E. P. 377255; C. 1933. I. 262.) 
Naehzutragen ist folgendes: Durch Einw. von 2-Aminopyridin (I) auf N-Chloralhyl- 
perhydrocarbazol (II) in Toluol in Ggw. von Na-Amid (2 Stdn. am W.-Bad) wird 2-Per- 
hydrocarbazylamhwpyridin erhalten, ICp.2 200—205°, F. des Dihydrobromids 209°. — 
Aus II entsteht durch Einw. von Dibenzylamin u. Hydrierung des Rk.-Prod. N-Amino- 
dlhylperhydrocarbazol, Kp.., 145—150°, das m it2-Chlorpyridin beim Erhitzen im Bornben- 
rohr das 2-Perhydrocarbazyldthylarninopyridin liefert, Kp.2 200—205°, F. des Dihydro
bromids 209°. — Aus Dicyclohexylamin u. Athylenehlorhydrin bei 150° entsteht N-Oxy- 
dlhyldicydo7iexylamin, Kp.., 145—150°, das in Chlf. mit SOCl2 das N-Chlorathyldicyclo-
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hezylamin (111) liefert. Dieses gibt mit I in Aceton die I'erb. A, F. des Dihydrochlorid 
230°. — Setzt man I mit III in Toluol in Ggw. von NaNH, um, so entsteht die A ent- 
sprechende, jedoch den bas. Rest in der 2-Stellung tragende Verb., Kp .2 190—195°, 
F. des Dihydrobromids 19S°. — Durcli Einw. von Acetessigesler auf fi-Dicyclohexyl- 
aminoiilhylchlorid in Ggw. von Na-Atliylat, 2 Stdn. bei 80°, Zusatz von HC1, Abdest. 
des iiberscliussigen Esters mit Dampf, Erhitzen des Ruckstandes mit Eg. 24 Stdn. 
wird l-Dfcyclohex\jlaminopentanon-4 erhalten, Kp.2 158—165°, Red. dieses mit Ni u. 
H2 (100°, 50 at) zu l-Dicyclohexylaminopmtanol-4, Kp.5 167—173°, u. Einw. von SOC1, 
in Bzl. wird l-Dicydohcxylaminopentylchlorid erhalten. Dieses liefert mit I  eine Verb.,
F. des Dihydrochlorids 233°, Zus. B. — Aus I u. Chlordthylperhydroacridin (IY) wird 
eine Verb. erhalten, F. des Dihydrochlorids 202°, Zus. C. — Aus IV u. 2-Mcthylpyrazolin 
entsteht entsprechendeine Ferii., F. desMonohydrochlorids 191°. (Schwz. PP. 161 737, 
161738 T o m  4/4. 1932, ausg. 17/7. 1933. D. Prior. 4/4. 1931, 161747 vom 4/4. 1932, 
ausg. 1/8. 1933. D. Prior. 4/4. 1931, 161 748, 161 749, 161 750, 161 751, 161 752 
vom 15/7. 1932, ausg. 1/8. 1933. Zus. zu Schwz. P. 158 827; C. 1933. I. 4542.) A lt p .

Standard Brands Inc., Delaware, V. St. A., Oewinnung von aklivierten Lipoiden 
durch Bestrahlung von Lipoiden, z. B. Ergosleńn, in Diathylendioxyd oder Miseliungen 
dieses mit z. B. Athylacetat, Bzl., Triathanolamin, in diinnen Schichten mit ultra- 
violettem Licht. — Die so erhaltenęn Lsgg. besitzen antirachit. Wrkg. u. sind haltbar. 
(E. P. 394 408 vom 15/1. 1932, Auszug yeroff. 20/7. 1933. A. Prior. 21/4. 1931.) A l t i1.

Bernhard Zondek und Carl van Eweyk, Berlin, Gewmnung von weiblichem 
Sexualhormon aus Iiam, dad. gek., daB 1 . im Harn von schwangeren Frauen oder 
trachtigen Tieren o. dgl. bei schwach saurer Rk. durch Zusatz von in W. 1. Schwer- 
metallsalzen organ. Sauren Ndd. erzeugt werden, die das Hormon enthalten, — 2. das 
Hormon aus dem Nd. durch Behandeln der Fallung mit H2S o. dgl. in die wss. Lsg.
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iibergefiihrt wird, — 3. die Gewinnung des Hormons aus dem Nd. durch Anwendung 
yon Śtoffon mit geringer Oberflaehenspannung ais Lijsungsm., wic Alkoholen, Athern^ 
Estern, Chlf., Urethanen u. dgl., erfolgt, — 4. die unreine Lsg. des Hormons in einem 
organ. Losungsm. durch Behandeln mit derartigen Lósungsnnn. gegcbcnenfalls gc- 
reinigt u. konz. wird, — 5. durch Vornahme einer 2. Schwermetallfallung nicht mehr 
eine Fallung des Hormons, sondern eine weitere Entfernung insbesondere farbender 
u. riechender Begleitsubstanzen bewirkt wird. — Z. B. wird der Tiarn sehwach an- 
gcsauort u. mit Pb-Acetat verruhrt, der Nd. abgesaugt, gewaschen u. in wenig W. mit
H,S zers. Das Filtrat wird noehmals mit Pb-Acetat behandelt u. der Nd. wie vor bc-
handelt. — Man kann die Fallung auch mit Hg-Acetat oder Ag-Acetat erzeugen. — 
Ferner kann man den Pb-Nd. bei 50° mit A. digerieren, den A. vcrdampfen, den Riick- 
starid in wenig A. aufnehmen, die Lsg. h. filtrieren u. in Aceton gieflen. Die filtrierte 

.Lsg. wird eingeccngt, mit Essigester oder Acetessigester versetzt u. mit W. geschiittelt. 
Das Hormon bleibt in der nicht wasserhaltigcn Schicht. (D. R. P. 583 910 KI. 12p 
votn 13/6. 1928, ausg. 12/9. 1933.) A l t p e t e r .

Bernhard Zondek und Carl van Eweyk, Berlin, Gewinnung von weiblichem 
Scxualliormon aus Kam  mittels Schwermetallsalzen organ. Sauren, Zus. zu Pat. 583910, 
dad. gek., daB in W. unl. Schwermetallsalze organ. Sauren Anwendung finden, an 
welehe das Hormon adsorbiert wird. — Ilarn wird mit slearinsaurem Fe kraftig yerriihrt, 
die M. filtriert, der Filterriickstand mehrmals mit li. A. extrahiert. Der in absol. A.
I. Teil enthalt das’ Hormon. Ebenso kann man stearinsaures Pb oder tribas. Pb-Acetat,
Zus. 2 Pb0-Pb(CH3 C00)2-H20  verwenden. (D. R. P. 584966 KI. 12p vom 5/4.
1930, ausg. 27/9. 1933. Zus. zu D. R. P. 583 910; vgl. vorst. Ref.) A l t pe t e r .

6. Analyse. Laboratorium.
G. A. Fester und J. Cruellas, Neue Laboraloriumsapparate. Zum Schulz von 

Prdparaten gegen Oxydalion verbindcn Vff. die Aufbewahrungsflasche dureh ein Glas- 
rohr (mit Hahn) mit einer Flasche, die eine Lsg. von 15 g Na2S20 4 u. 8 g NaOH in 
120 ccm W. enthalt u. durch einen hydraul. VerseliluB mit der Atmosphare in Verb. 
steht; die Aufbewahrungsflasche kann mit einem Heberrohr zur Entnahme der Fl. 
versehen werden. Die Ó2-Absorption aus dem Gasraum wird durch mehrmaliges 
Schiitteln bewirkt. — Um bei der Dest. fliichtiger Riechstoffe eine Beriihrung der 
Dampfe mit dem Gummistopfen zu vermeiden, liaben Vff. einen Destillierkolben kon- 
struiert, dessen Hals am oberen Ende mit einem Kuhlmantel yersehen ist. Der Kolben 
kann auch mit paraffiniertem oder lackicrtem Korkstopfen benutzt werden, wahrend 
ohne den Schutz der Uberzug schmilzt. (Rev. Fae. Quim. ind. agric. 2. Nr. 4. 156—57.
1932.) R. K. Mu l l e r .

C. C. Coffin, Ein einfacher autómalischer Druckregler. Es wird ein neucr automat, 
arbeitender Druckregler beschrieben, der gegeniiber den bisherigen, mit Ventilen aus- 
gestatteten, gewisse Vorteile besitzt u. sich besonders auch fiir die Kontrolle niederer 
Dampfdrucke eignet. Vf. hat ihn zur Konstanthaltung des Druckes iiber Fl.-Biidern 
angewandt, die bei konstanter Temp. sieden sollen. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3646—47. 
Sept. 1933. Halifax.) H o p pe .

E. B. Hershberg und E. H. Huntress, Automatische Druchregulatoren fiir die 
Vakuumdestillation. II. Sćhiuefehaure ais Manostalfliissigkeit. (I. vgl. C. 1933-1. 3937.) 
Vff. bcschreiben ausfiihrlich eino weitere einfaehe KontrollaiJparatur, die sich von der 
friiher beschriebenen hauptsachlich durch Verwendung von konz. H2SO., ais Manostatfl. 
u. die dadurch bedingte Neukonstruktion des Manostaten unterscheidet. (Ind. Engng. 
Chem., Analyt. Edit. 5. 344—46. 15/9. 1933. Cambridge, Mass., Inst. of Teehn.) E c k .

R. Richardson, Eine Tilralionspipette ais Riihrer. Es wird eine MeCpipette be- 
sehrieben, die gleichzeitig ais Riihrer dient u. ein schnelles u. esaktes Arbeiten bei der 
Titration gestattet. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2794—95. Juli 1933. Montreal, Mc Gili 
Univ., Dep. of Physical Chem.) Ga e d e .

Otto Goeke, 25 Jalire ,,Eisenoxyd nach L. Brandt". Uberblick iiber die Ent- 
wicklungsgeschickte des reinen Fe20 3 ais Urtitersubstanz nach B r a n d t  (C. 1910. II. 
1947.1916. II. 1190). (Z. analyt. Chem. 94. 232—37. 26/9.1933.) E c k st e in .

E lem ente und anorganische Verbindungen.
Karl M. Herstein, Tafeln zum mikrochemischen Nacliweis und zur guaniitatiren 

Bestimmung von Metallen. Es wird in Tafelform eine Obersicht iiber den mikrochem.
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Nachweis u. dic quantitativc Best. der Metalle Ag, Hg, Pb, Cu, Bi, Cd, Sn, As, Sb, 
Fe, Cr, Al, Mn, Ni, Co, Zn, Ba, Sr, Ca, Mg, K, Na u. NH4 gegeben, wie sic allgemein 
in der Mikrochemie angewandt werden. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 442—44. 17/7. 
1933.) W o e c k e l .

Louis Waldbauer und E. St. Clair Gantz, Quanlitative spektrographische Unter- 
suchungen iiber Mitfallung. II. Elemente der 2. Gruppe mit Bariumsulfat. (I. vgl. C. 1932.
II. 410.) Vff. untersuchten die Reinheit des in Anwesenheit yon Be, Mg, Ca, Zn, Sr 
u. Cd gefallten BaS04 auf spektrograph. Wege. Die Fallung wurde nach dem Verf. 
von P o p o f f  u. N e u m a n n  (C. 1930. I. 2453) vorgenommen. Es zeigte sich, daB Be, 
Mg u. Zn nieht, Ca, Sr u. Cd dagegen mitfallen. Wenn Cd ais CdJ2 vorlag, ist die Ad- 
sorption an BaSO,j besonders groB, yermutlich infolge Bldg. des Komplexes CdJ4"  
(vgl. H e y m , C. 1920. I. 558). (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 311— 13. 15/9. 
1933. Iowa City, Univ.) E c k s t e in .

Kishori Mohan Sil, Eine neue Methode zur Trennuwj des Bleies vom Zink mit 
nachfolgender Bestimmung. Pb u. Zn lassen sich in ammoniakal. Lsg. mit H20 2 bei 
Ggw. bestimmter Mengen NH4N 03 quantitativ trennen. Der Pb-Nd. laBt sich in ein- 
facher Weise in PbO umwandeln. In  der Pb-freien Lsg. kami Zn nach iiblichen Methodon 
bestimmt werden. — Die Lsg., die zweckmaBig Pb(N03)2 u. Zn(N03)2 enthalt, wird 
mit der erforderlicher Menge 3%ig. H20 2 u. einem tJberschuB von konz. NH3 ver- 
setzt. Nach l 1/2-std. Urhitzen auf dem W.-Bad unter gelegentlicher Zugabe von NH3 
ist der Nd. krystallin geworden. Nach Filtration wird der Nd. mit h., ammoniakal. 
W. Zn-frei gewaschen, dann mit h. W. u. schlieBlich mit wenig A. Nach Trocknung 
boi 110—120° wird der Nd. vom Filter gel., das unter Zusatz von etwas HN03 ver- 
ascht wird, u. schlieBlich uber einer kleinen Flamme oder im Luftbad erhitzt, wobei 
der Nd. in PbO iibergeht. — Bei Ggw. von Cl’ liiBt sich der Pb-Nd. nicht in reines PbO 
iiberfuhren. (J. Indian chem. Soe. 10. 137—41. Marz 1933. Rangpur, Carmichael 
Coli., Chem. Labor.) L o r e n z .

Lewis Reeve, Verbesserungen beim Vakuumschmelzverfahren zur Bestimmung von 
Oami in Metallen. Vf. beschreibt Verbesserungen der von V a c h e r u. J o rd a n  (C. 1932.
1.1931) entwickelten App. Der Graphittiegel, der die Schmelze enthalt, ist in einem Silli- 
manittiegel freihangend untergebracht. Die GassammelgefaBe wurden so gestaltet, daB 
durch Entfernung der in einem GefaB gesammelten Gase stets der erforderliche Unter- 
druck hinter der Hg-Diffusionspumpe gehalten werden kann. Nach Beschreibung der all- 
gemeinen Vers.-Durchfuhrung werden Verss. besprochen, dereń Ziel es war, die Red. 
der Oxyde in ihrer Temp.-Abhangigkeit festzustellen, um so ein Verf. zu entwickeln, 
das bei stufenweiser Steigerung der Temp. eine getrennte Red. des in yerschiedener 
Oxydform yorliegenden 0 2 ermoglichen solltc. Die Verss. wurden an Eisenproben 
durchgefiihrt, die mit Al, Si, Mn desoxydiert waren, sowie an FeO, MnO, Si02, A120 3- 
Pulvem. Es ergab sich, daB FeO bis 1050°, MnO bis 1150°, Si02 bis 1300°, A120 3 bis 
1550—1600° mit hinreichender Ausbeute reduziert wurden. Dementsprechend ent- 
wickelt dor Vf. ein Verf. der fraktionierton Best. yon 0 2 bei stufenweiser Erhitzung. 
Dio Vers.-Ergebnisse wurden durch mkr. Unters. u. Vergleich mit Ergebnissen der 
elektrolyt. Riickstandsanalyse nachgepriift. Es zeigt sich, daB beide Verff. ein etwa 
gleiches Bild von der Zus. der Einschliisse yermitteln. Eine Fehlcrmoglichkeit liegt in 
der etwaigen Verschiebung der Gleichgewichtsbedingungen bei den yerschiedenen 
Tempp. DerN2-Geh. ergab keine Unterschiede bei dor gewóhnlichen u. der fraktionierten 
Best. Der H2-Geh. war bei dem zweiten Verf. stets groBer. Es wird dies aus der ge- 
ringeren Loslichkeit des H2 im Eisen bei niedrigeren Tempp. erkliirt. (Amer. Inst. Min. 
metallurg. Engr. Contr. Nr. 56 [Cl. C, Iron Steel Divis.]. 21 Seiten. Juli 1933.) W e n t .

Friedrich Hecht, Bemericung zur quantilativen Mikromineralanalyse. Prioritats- 
anspruch des Vf. betr. Ausfiihrung komplizierter quantitativer mikroanalyt. Tren- 
nungen gegenuber T h u r n w a l d  u. B e n e d e t t i -P ic h l e r  (C. 1932. II. 2851) unter 
Bezugnahme auf die C. 1931. II. 3641 referierte Arbeit. (Mikrochemie 14. [N. F. 8.]
81—83. 1933. Wien, Univ.) E c k s t e in .

A. A. Benedetti-Pichler, Bemerkungen zur quantitativen Mikromineralanalyse. 
Entgegnung auf vorst. referierte Arbeit. (Mikrochemie 14. [N. F. 8.] 84. 1933. New
York.) E c k s t e in .

Winifred C. A. Guthrie und Christina C. Miller, Die Bestimmung der Gesteins- 
bestandteile durch Halbmikromethoden. Dio halbmikrochem. Analyse wird an Hand der 
Best. der quantitativen Zus. eines Crinanits u. eines 01ivindolerits beschrieben. Zum 
AufsehluB gelangen 0,1 g Gestein, welche mit 0,6 g Na2C03 geschmolzen u. mit 20 ccm W.
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gelaugt wurden. Mit 6 ccm 5-n. HC1 wird zur Trockne geraucht, mit 10 ccm W. u. 
1 ccm HCł aufgenommen u. im gewólmlichen Gang weiterverarbeitet. Die Methode 
hat den Vorteil, daB man mit sehr wenig Substanz auskommt u. nur kleine Filtrate bat. 
Die Analysen der oben erwahnten Materialien sowie Analysen eines Feldspates, eines 
Tons u. eines Olmnbasalts ergaben gute tJbereinstimmung mit makrochem. Kontroll- 
analysen. (Minerał. Mag. J . minerał. Soc. 2 3 . 405—15. Sept. 1933.) E n s z l in .

Olof Rodhe, Rahlstedt bei Hamburg, Bestimmung des Gehultes an Śauersloff oder 
brennbaren Bestandteilen in Gasen durch Verbrennung u. Messen des Vol. der Ver- 
brennungsgase. Das zur Verbrennung notwendige Gas, im Falle der Best. von 02 
z. B. H2, wird, um Explosionen in der Apparatur zu yermeiden, dem zu untersuchenden 
Gas erst im Verbrennungsraum beigemischt. (E. P. 394 292 vom 8/3. 1933, ausg. 
13/7. 1933.) Ge isz l e r .

Frank Owen Barralet und Colbert Erie Richards, London, Vorrichłung zur 
Priifung von Luft auf einen Gelialt an Kolilenozyd oder anderen schadlichen Gasen. 
Auf den aus einem elast. Werkstoff, z. B. Gummi, bestehenden Boden eines runden 
Behalters wird eine mit PdCl2 getrankte Papicrscheibe gelegt, die mit einer am Rande 
mit einem Loch versehenen runden Platte von gleicher Farbę wie die Papierscheibe 
bedeckt wird. Die Platte driickt man mit einem Ring, der innen ein Gcwinde besitzfc, 
das in ein Gewinde an der AuBenwand des runden Behalters eingreift, fest auf das 
Reagenspapier. Auf jeder Seite des Loehes im Rande der Platte sind gefarbte Knópfe 
angebraeht, von denen der eine die Farbę besitzt, die das Reagenspapier annimmt, 
nachdem es 5 Min. lang einer Atmosphare ausgesetzt war, die 0,05°/o CO cnthielt, 
wahrend beim zweiten Knopf die durch eine Atmosphare mit 0,1% CO heryorgerufeno 
Farbung des Papiers zugrunde gelegt war. Nachdem der App. der Einw. der zu unter
suchenden Atmosphare ausgesetzt wurdo, kann man durch Vergleich der Farbung 
des Rcagenspapieres mit der Farbę der Knópfe feststellen, ob die Atmosphare einen 
sohadlichen Geh. an CO besaB oder nicht. Durch Drehen der Platte kann man die 
Probe mit dem gleichen Reagenspapier mehrmals wiederholen. (E. P. 396 672 vom 
29/5. 1933, ausg. 31/8. 1933.) Ge isz l e r .

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem ische Teclinologie.

A. L. Bloomfield, Funktionelle Priifung eines chemischen Belriebes: einige theo- 
relische GesicJitspunkte. Vortrag mit Kalkulationsbeispielen. (Trans. Instn. chem. 
Engr. 10. 95—104. 1932.) R. K. Mu ller .

E. Kirschbaum, Uber den Wirkungsgrad von Eektifizierboden. Der ideelle u. 
wirkliche Wirkungsgrad weichen zahlenmaBig voneinander ab u. stehen in einem 
bestimmten Verhaltnis zueinander, das vor allem yom Rucklaufverhaltnis abhangig 
ist; dies wird durch Verss. an Sieb- u. Glockenboden bewiesen. Vf. untersucht den 
EinfluB der Fl.-Verteilung auf dem Boden u. der Dampfgeschwindigkeit auf den 
Wirkungsgrad. Die Hóhe der Schaumschicht auf dem Boden erreicht bei einer be
stimmten Fl.-Konz. ein Maximum. Der mittlere Wirkungsgrad nimmt mit der Dampf- 
geschwindigkeit zu bis zu einem Hochstwert, der mit zunehmendem Rucklaufverhaltms 
abnimmt. I)er ideelle Wirkungsgrad der einzelnen Boden bleibt von oben nach unten 
zunachst konstant mit ca. 100%, um dann nach den unteren Boden hin stark ab- 
zunehmen; dieser Erscheinung kann durch Vergr6Berung des Bodenabstandes nach 
unten hin entgegengewirkt werden. (Chem. Fabrik 6. 431—36. 18/10. 1933. Karlsruhe, 
T. H., Inst. f. App.-Bau.) R. K. MULLER.

Bartel Granigg, Leoben, Verfahren zum Trennen von Materialien mit verschiedenen 
physikalischen Eigenschaften in einem in einem geschlossenen Rohr oder in einer Rinne 
gofuhrten stromenden Bledium unter Einw. eines magnet. Feldes u. der Schwerkraft, 
dad. gek., daB das zu trennende Materiał der Wrkg. einer zusatzlichen, schrag gegen 
d ie  Rohrachse u. aufwarts gerichteten Fl.-Stromung ausgesetzt wird, so daB durch 
die resultierende Wrkg. der Schwerkraft, der Fl.-Stromung u. des magnet. Feldes die m 
Bewegung befindliehen Materialien in verschiedene Bahnen in der Richtung der Grund- 
stromung geleitct werden. — Durch die Summierung der fur die Scheidung wirksamen 
K rafte u. durch die Ausscheidung stórender Krafte, wie Oberflachenspannung u.
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Reibung, ist os moglich, dio Scheidung auch bei sclrwach magnet. Materialien vor- 
zunehmen. Nach Oe. P. 127073 soli der das zu scheidende Gut fiilirende Fl.- oder Gas- 
strom sowie die magnet, oder elektr. Einw. mit der Bewegungsenergie von zusatz- 
lichen Fl.- oder Gasstromen kombiniert werden, welche mit der Richtung des HauptfL- 
oder Gasstromes einen Winkel zwischen 0 u. 180° einsehlicBen. (Oe. P. 123 960 vom 
12/8. 1927, ausg. 25/7. 1931, und Oe. P. 127073 [Zus.-Pat.] vom 26/4. 1928, ausg. 25/2.
1932.) Ge is z l e r .

Walter Dallenbach, Schweiz, Feststellung von Iiisscn in IIochvakuumge.fd.fJen- 
(F. P. 666 953 vom 4/1. 1929, ausg. 8/10. 1929. D. Prior. 5/1. 1928. — C. 1929. I. 2456
[E. P. 303512].) G e is z l e r .

Walter Dallenbach, Schweiz, Festellung von Iłissen in Hochmbuumgrfaflen. Das zu 
untersuehendo GefaB wird mit NH.r Dampfen unter Druck gefiillt. Ais Indicator fiir 
etwa austretendes NH3 diont HgN03, mit dem das AuBere des GefaBes bestrichen ist. 
Man kann auch Leinwand oder Papier mit der Indicatorlsg. triinken u. auf das GefaB 
auflegen. (F. P. 39 652 vom 29/12.1930, ausg. 11/2.1932. D. Prior. 20/1.1930. 
Zus. zu F. P. 666 953; vgl. vorst. Ref.) Ge is z l e r .

Koppers Co. of Delaware, Pittsburgh, ubert. von: Joseph Becker, 0 ’H ara  
Township, Behandeln von Oasen mil Fliissigkęiłen. In allen Fallen, in denen Gase mit 
solchen Fil. behandelt werden, die Metalle angreifen, werden Waschtiirme benutzt, 
denen ein iiuBerer Metallmantel die mechan. Festigkcit gibt, wahrend der eigentliche 
WaschprozeB in einem inneren zweiten Turm aus widerstandsftihigem Materiał statt- 
findet. Die zu behandelnden Gase, z. B. Kraftgase, werden trocken in den Zwischen- 
raum zwischen AuBenturm u. Waschturm eingeleitet, treten vom Boden aus in diesen 
ein u. werden dort im Gegenstroin mit der Waschfl., z. B. H2SO.,, behandelt. Der 
untere Teil des AuBenturmes ist zum Schutz gegen iiberlaufende Waschfl. ebenfalls 
init saurebestiindigem Materiał, z. B. Holz, ausgekleidet. (A. P. 1 920 623 vom 18/5.
1931, ausg. 1/8. 1933.) H o r n .

Gesellschaft fiir Lindes Eismaschinen A.-G., Hollriegelskreuth, Verfahren zum 
'/jaiegen von Oasgemischen. Die Zerlegung von Gasgemischen, z. B. die Abscheidung 
von W.-Dampfen, C2H2, C02, S02 u. dgl. aus Gasen durch teilweise Verflussigung 
wird dad. vervollstandigt, daB im Kaltespeicher der Verflussigungsmaschine ad- 
sorbierende Stoffe, z. B. akt. Kohle, Kieselsauregel u. dgl. angeordnet werden. Es 
wird hierdureh eine bessere Trennung der Gasgeinische u. ein Freihalten der Vorr. 
von Nebelteilchen erreicht. (E. P. 365 390 vom 6/3. 1931, ausg. 11/2. 1932. D. Prior. 
6/3. 1930.) H o r n .

Dryice Corp. of America, New York, ubert. von: Charles L. Jones, Pittsburgh, 
und John D. Smali, New York, Herslellung festen Iiohlendioxyds. Fl. C02 wird in 
einer druckfesten Kammer unter einem etwa dem Tripelpunkt entspreclienden Druck 
durch teilweise Verdampfung in derartig geregeltem ZeitmaB abgekiihlt, daB die Mehr- 
zahl der Krystalle in ca. 1,6 mm Lange anfallt. Darauf werden die Krystalle mit einer 
durch teilweise Verdampfung im Vakuum erzielten Temp. von ca. — 96° in einer PreB- 
form wesentlich hóherer Temp. einem zur Verfliissigung der kleineren Krystalle fiih- 
renden Druck unterworfen u. dieser wird so lange aufrechterlialten, bis die Rekry- 
stallisation des verflussigten Anteils in den Zwischenraumen zwischen den gróBeren 
Rrystallen unter Bldg. durchscheinender Blocke von iiberall gleiclimaBiger Struktur 
beendet ist. (A. P. 1 927 173 vom 28/3. 1929, ausg. 19/9. 1933.) Ma a s .

Dryice Corp. of America, New York, ubert. von: Walter S. Josephson,
Brooklyn, Herslellung festen hydratischen Kohlendioxyds. Ein Strahl fl. C02 u. fein- 
verspriihtes W. werden gleichzeitig in eine warmeisolierte Kammer einander entgegen- 
strómend eingefiihrt; das schneeige Kondensationsprod. wird gepreBt. Bei Verwendung 
des Prod. zum direkten Kiihlen von W. enthaltendem Gut, -wie Obst, wird dio durch 
W.-Dampfkondensation am yerdampfenden festen C02 bedingte, fiir das Ktihlgut 
nachteihge Lufttrockenheit vermieden. (A. P. 1 927 175 vom 16/10. 1929, ausg. 
19/9.1933.) Ma a s .

III. E lektrotechnik.
K. G. Wennerstrom, Malmkóping, Elektrischer Schmelzofen mit Widerstands- 

beheizung fiir Metalle und andere dektrisch gut leitende Stoffe, bei dem eine auf dem 
Sehmelzgut schwimmende Schicht aus geschmolzener Schlaeke oder einem anderen
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elektr. schleoht leitenden Stoff ais olektr. Widerstand dient, dad. gok., daB die Schicht in 
einem auf dem Schmelzgut schwimmenden, nur einen Teil der Bad oberflache be- 
deekenden, ring- oder schalenformigen Behalter eingeschlossen ist. — Es wird eine 
Beriihrung der Sohlacke mit der Ofenwandung yermieden. AuCerdem kann man mit 
einer kleinen Menge Sclilacke ais Widerstand arbeiten. (D. R. P. 582 175 KI. 31a 
vom 29/10. 1931, ausg. 10/8. 1933. Schwed. Prior. 5/11. 1930.) Ge isz l e r .

Louis Burgess, New York, Liclitbogenofen. Der Ofen wird mit Uberdruck be- 
trieben, der durch die bei der Rk. in dem abgeschlossencn Ofenraum entwickelten 
Gase erzeugt wird. Zur Regelung des Ubcrdruckes dient ein mit einem Drosselventil 
versehenes Ableitungsrolir fiir die Gase. Damit das Ventil nicht durch die Hitze der 
Gase u. mitgerissenen Flugstaub zerstórt wird, leitet man yor dem Ventil in das Rohr 
einen Spriihnebel von W. u. fiihrt das Gemisch zweekmaCig erst durch einen Absetztopf. 
Die Charge wird in einen mit dem Schmelzraum des Ofens luftdicht ycrbundcnen 
Behalter abgestochen. Man braucht auf diese Weise den t)berdruck im Ofen nach 
Beendigung der Rk. nicht aufzuheben, bevor man die fl. Charge entfernen kann. 
(A. P. 1 923 076 yom 16/1. 1932, ausg. 22/8. 1933.) Ge isz l e r .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin, Verfahren zur Hersldlung von 
eleklrischen Isolierstoffen aus Leinol, Holzol oder dereń Fimissen oder Gemischen aus 
diesen Olen durch Einfuhrung von Schwefel und Sauerstoff, dad. gek., daB die Stoffc 
zunachst mit Schwefel oder schwefelabspaltenden Stoffen yorpolymerisiert u. danach 
durch Sauerstoff oder Luft oxydiert werden. — Bei diesem Verf. konnen die Stoffc 
nicht mehr Schwefel aufnehmen ais in der ersten Stufe eingefiihrt wird. Selbst bei 
langerem Stehen an der Luft wird nur Sauerstoff aufgenommen, der ohnedies in der 
zweiten Verf.-Stufe eingefiihrt wird. Man erhiilt also Erzeugnisse yon einem ganz 
bestimmten Geh. an Schwefel u. Sauerstoff. — Beispiel: 100 Teile Leinol werden 
mit 20 Teilen gepulyertem Schwefel yermischt, u. das Gemenge wird auf etwa 200° 
erhitzt. AnschlieBend wird das yerdickte Ol durch Lufttroeknung in bekannter Weise 
weiteryerarbeitet. Es konnen den Isolierstoffen beliebige Fiillstoffe, wie RuB, Kaolin, 
Asbest, Glimmer, Papier, zugesetzt werden, z. B. kann man gleiche Teile von Leinol u. 
Asbest ais Ausgangsstoffe benutzen. An Stelle von Schwefel kann man auch Schwefel- 
chloriir oder andere schwefelabspaltende Stoffe yerwenden, u. man kann die Rk. durch 
Sikkative u. durch die boi der Kautschukvulkanisation ublichen Katalysatoren be- 
schleunigen. (D. R. P. 584 627 KI. 21c yom 25/7. 1929, ausg. 22/9. 1933.) H e in r ic h s .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin, Geschichieter Baustoff aus Faser- 
stoffbahnen und Kunstharzmisćhungen ais Bindemittel, insbesondere fiir elektrische Isolier- 
zwecke, dad. gek., daB das Bindemittel aus einer Miscliung von Schellack mit einem 
Kondensationsprod. mehrwertiger Alkohole u. mehrbas. Sauren besteht. Vorteilhaft 
wird ein Kunstharz gewahlt, d as unter Mityerwendung einbas., ungesatt. Sauren oder 
ihrer Ester hergestellt ist u. beispielsweise trocknende Ole oder dereń Fettsauren, 
Naturharz u. Ricinusol enthalt. — Der Isolierstoff besitzt hinreichcnde elektr. Festigkeit, 
aber auch Olundurchliissigkeit in Richtung der Schichten u. ist daher besonders geeignet 
zur Verwendung bei olgefullten elektr. Vorr., wie Transformatoren, Schaltern u. ICabeln, 
ais Isolierstoff fiir Hochspannungsdurchfuhrungen fur die Leiter an Oltransformatoren 
oder Olschaltcrn oder fiir Kabelsperrmuffen bei olgefullten Kabeln. — Beispiel: 
125 Teile Phthalsaureanhydrid, 68 Teile Glycerin, 110 Teile Leinolfettsiiure, 35 Teile 
Harz \i. 18 Teile Ricinusol werden unter Riihren rasch auf 250° erhitzt, u. das ent- 
stehende Harz wird 2 Stdn. lang bei 240—250° gehaltcn. Unter Riihren wird dann 
eine gleiche Gewichtsmenge von Schellack hinzugesetzt. Die M. ist nach dem Erstarren 
fertig zum Gebrauch. (D. R. P. 584 784 KI. 21c yom 8/9. 1931, ausg. 23/9. 1933. 
A. Prior. 8/9. 1930.) H e in r ic h s .

N. V. Maschinerieen- en Apparaten Fabrieken, Holland, yerfahren zum Trdnken 
voii elekłrischen Isolierstoffen mit 01. Zur Entfernung von Verunreinigungen, besonders 
von W., aus dem Ol u. zur Verhinderung der Aufnahme von Verunreinigungen beim 
Trankyorgang fiihrt man das Ol durch eine Reihe von Autoklayen mit immer starker 
werdendem Unterdruck u. dazwischengeschalteten Filtern dem geschlossenen Trank- 
behalter zu. Aus diesem gelangt das Ol wieder in den ersten Trankbehii 1 ter. (F. P. 
747 654 vom 16/12. 1932, ausg. 22/6. 1933. D. Prior. 30/11. 1932.) Ge isz l e r .

Charles Jean Victor Fery, Sammler, dessen negative Elektrodę in aufgeladenem 
Zustand aus Sn u. dessen positive Elektrodo aus Pb besteht. Um ein Abfallen der 
akt. M. yon den Elektroden zu verhindem, packt man sie in eine Fiillmasse aus porosem,
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saurefestem keram. Werkstoff ein. Nach F. P. 750672 soli ais Baustoff fiir den Sammler- 
behalter Al oder eine Legierung aus 90% Al, Rest Sn, verwendet werden. An dic 
Behiilterwand legt sich das reduzierte Sn an, wahrend sich die positive Elektrodo aus Pb 
in der Mitte des Bchiilters in der Fullmasso befindet. Der Sammler besitzt geringes 
Gewicht u. ist unzerbreehlich. (F. P. 748 630 vom 25/3. 1932, ausg. 6/7. 1933 und
F. P. 750 672 ram  10/5. 1932, ausg. 16/8. 1933.) Ge i s z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI. (Erfinder: Ernst Thorausch, 
Mannheim, und Leo Schlecht, Ludwigshafen a. llh.), Verfahren zur Herstellung von 
Elektroden fiir Akkumulatoren durcli Dmck- mul bzxo. oder W armebehandlung von zweck- 
rndpig aus M etallcarbonyl gewonnenen Metallpuhern, dad. gek., daB dio Metallpulver 
dieser Behandlung im Gemisch mit festen Zusatzstoffcn unterworfen werden, welche 
wahrend oder nach der Behandlung aus dem Metallpulver oder der fertigen Metallfritte 
ganz oder teilweise entfernt werden. — Ais Zusatzstoffe eignen sich insbesondere Stoffo, 
die sich wahrend der Wiirmebehandlung verfluchtigen, also z. B. Ammoniumsalzc, 
wie Ammoniumbicarbonal, oder Stoffe, die sich unter Bldg. von gasfórmigen Vcrbb. 
zersetzen, z. B. Omlsaure, oder schlieBlich Stoffe, wie Nalriumchlorid u. dgl., die 
wahrend der Druck- u. bzw. oder Wiirmebehandlung im festen Zustand zuriickbleiben. 
Man erhiilt, insbesondere wenn hoher PreBdruck oder hohe Sintertemp. angewendet 
wird, ein hochporóses Motallgerust, dessen Porenwandungen erschutterungsbestandig 
sind. (D. R. P. 583 869 KI. 2 1b vom 24/2. 1929, ausg. 11/9. 1933.) H e i n r i c i i s .

Alfred IhlenSeld, Kóln-Kalk, Vcrfahren zur Herstellung von elastischen Scheidem 
oder Filtern fiir Akkumulatoren, dad. gek., daB die Herst. ausschlieBlich aus Weich- 
gummiteilchen erfolgt, die loeker aneinandervulkanisiert werden. — Durch Veranderung 
der KorngróBe der Weichgummitcilchen ist es leicht móglich, Scheider von gróBcrcr 
oder kleinerer Porositiit herzustellen. Die Scheider werden in der Starkę mit einem 
kleinen AufmaB hergestellt, in den Elektrodensatz eingeschobcn, dann leicht zusammen- 
"eprcBt u. so in das AkkumulatorgefiiB eingesetzt. Der Plattensatz wird so unter 
Spannung gehalten, sitzt also in der Zelle fest u. yerschleiBt nicht friihzeitig durch 
StoBe u. Erschutterungen der Batterie. (D. R. P. 583 931 KI. 21b vom 1/8. 1930, 
ausg. 12/9. 1933.) H e in r ic h s .

Egyesiilt Izzólampa śs Villamossagi R.-T., Ujpest, Gliihfadenlampe mil Edel- 
gasfiillung, enthaltend auBer der Gasfiillung noch geringe Mengen Jod. Die Metallteile 
bestehen aus durch J  nicht angreifbaren Metallen (Pt, Mo, W) oder sind damit iiber- 
zogen. (Ung. P. 105 765 vom 1/5. 1931, ausg. 16/3. 1933.) K o n ic .

De Forest Radio Co., Jersey City, iibert. von: Allen B. Du Mont, Bloomfield, 
N. J., Gliihkalhode fiir Entladungsrohren. Die Kathode besteht aus einem Draht aus 
einer Legierung von ctwa 15% Cr, 20°/n Fe u. Ni ais Rest. Sie besitzt auf helle Rotglut 
erhitzt eine hohe Emission. Wenn sie mit einem besonderen elektronenemittierenden 
Stoff iiberzogen ist, dann ist ihre Emission etwa dreimal so hoch ais die einer Kathode 
aus einem thoriumhaltigen Wolframdraht. (A. P. 1 924 543 vom 26/11. 1928, ausg. 
29/8. 1933.) Ge is z l e r .

IY. W asser. A bw asser.
R. Klausner, Tdtigkeil der offentlichen Wassericerke auf dem Gebiete des Nulz- 

wassers. Zur Verbesserung der Nutzwasserversorgung von Prag aus dem VltavafluB 
erwies sich das ADLEU-Verf. wegen des zu hohen Ćl-Verbrauches (iiber 20 mg/l) u. 
das Verf. nach K r o u l Ik  durch Zusatz von 1 g Ca(OH)2 je Liter u. Ausfallen des 
Kalkes durch CO, wegen prakt. Schwierigkeiten zur Beseitigung der gelben Farbung 
ais ungeeignet; nach Verss. in gróBerem MaBstab wird mittels des Elektralrerf., durch 
clcktrolyt. Behandlung mit Al-Elektroden bei einem Stromverbraucb von 50 Amp. je 
Sekundenliter eine befriedigende Entfiirbung erziclt. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 
293—97. Juni 1933.) Ma n z .

—, Wusserreinigung fiir induslrielle Zicecke. Das durch Ebbc u. Fiut beeinfluBtc 
Themsewasser wird fiir die Zwecke des Gaswerks in Beckton in einer Anlage von 
ca. 760 ccm stiindlicher Leistung mit Kalkzusatz bei 4stdg. Klarzeit zur Beseitigung 
der Schwebestoffe u. der Si02 behandelt u. gefiltert. (Chem. Age 29. 302—04. 30/9.1933. 
Lnited Water Softeners Ltd.) Ma n z .

Luigi Schioppa, Versuche iiber einige Fragen belreffend die oligodynamisch- 
baklericide Wirkung des Silbers. Die baktericide Wrkg. metali. Ag wird durch die Harto 
des W. nicht beeinfluBt, desgleichen nicht durch Ggw. von Fe u. Mn. Dagegen setzt
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H 2S die oligodynaiu. Wrkg. etwas herab. Dic starkste Wrkg. bcobachtcfc mań bei 37°. 
(Ann. Igicno 4 3  [N. S. 16]. 571—84. August 1933. Pavia.) Gr i .mme.

J. W. Bugbee, W. S. Mahlie, W. Rudolfs, Abel Wolman und Earle B. Phelps,
Forschung in Chemie und Reinigung des Abwassers. Eine kritische Ubersicht der Lite
ratur von 1932. (Sewage Works J . 5- 567—94. Juli 1933.) Ma nz .

Leon B. Reynolds, Geschichte der chemischen Fallung. Ubersicht iiber Entw. u. 
prakt. Anwendung der Reinigung von Abwasser mit Chemikalien. (Sewage Works J. 
5. 595—99. Juli 1933. Pało Alto, Californien, Univ.) Ma nz .

Leon S. Kraus, Schlammfaulung in Peoria, Illinois. Um ein Faulbecken raseli 
in Betrieb 7,u bringen, wird dieses mit W. teilweise gefiillt, auf 30—32° belieizt, all- 
mahlich mit Schlamm unter Einstellung des pn-Wertes auf 6.5 durch Kalkzusatz 
halb gefiillt u. dio weitere Zufiihrung von Schlamm nach Zu- bzw. Abnahme der 
fluchtigcn Sauren geregelt. Bei Zusatz von Belobtschlamm im Vorkliirbecken im 
Vcrhaltnis 1: 1 der Trockensubstanz erhalt man einen Schlamm von 3—5°/o> bei der 
Faulung nimmt der Trockensubstanzgeh. um hoehstens l°/o zu- Vf. empfiehlt, die 
Ausfaulung in 2 Stufen vorzunehmen, in der ersten Stufe unter solchem Durchsatz, 
daB durch kraftige Gasbldg. eine homogene Durchmischung des gesamten Faulraum- 
inhaltes erreicht wird, wahrend Trennung yon Ablauf u. Schlamm in einem zweiten, 
mit Riicksicht auf die nur noch geringe Gasbldg. offenen Becken durchgcfiihrt wird. 
Thermophile Faulung des unyerd. Ablaufs von der Alkoholdest. konnte mit Erfolg 
nur bei Temp. bis zu 57° durchgefiihrt werden, wobei der Geh. des Gases an C02 u. 
H2S mit der Temp. steigt. (Sowage Works J . 5- 623—34. Juli 1933.) Ma n z .

Isaac Lśvy, Frankreich, Vorriclitung zur Herstellung von Chlordioxydlomngen, dio 
besonders zur Sterilisation von Trinkwasser angewandt werden, durch Dest. eines 
KC103—H2C20,, +  2H20-Gemisóhes, bestehend aus zwei abwechselnd zu betreibenden 
Entw.-GefaCen mit Vorr. zum Einschlcusen der Gasentw.-Miscliung wahrend des 
Betriebes, an die 6 AbsorptionsgefaBe angeschlossen u. derart durch Gasleitungen ver- 
bunden sind, daB jedes AbsorptionsgefiiB ais erstes oder letztes der Reihe gesehaltet 
werden kann, so daB eino systemat. Absorption des entwickelten C102 ermóglicht wird, 
wahrend an das Endo der AbsorptionsgefaBreihe eine Absaugvorr. fiir das entwickelte 
Gas sich anschlieBt. (F. P. 751 782 vom 3/3. 1933, ausg. 9/9. 1933.) Ma as.

Hans Pick, Aussig, Wiederbelebung von beim Entchloren von WasśĘ erschopfter 
Aktwkohle.. Dio Kohle wird mit vord. Alkalilaugen bohandelt. (Tschechosl. P. 43 793 
vom 26/7. 1928, ausg. 25/5. 1933.) ScilONFELD.

United Water Softeners Ltd., London, Enthdrten von Wasser mitlels basen- 
austauschenden Stoffen, die mit NaCl-Lsg. regeneriert werden. An Hand einer Zeichnung 
ist eine Vorr. zur Herat. der NaCl-Lsg. resp. zum Beschicken des NaCl-GefaBes be- 
schriebon. (E. P. 398130 vom 1/5. 1933, ausg. 28/9. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Carbo-Norit-Union Verwaltungs-Ges. m. b. H., Frankfurt a. M., Verfahren
zum Reinigen von Flussigkeilen, insbesondere von Abwassem, inittels pulverf6rmigor
oder kórniger Adsorptionsmittel in Form eines Filters. An Hand einer Zeichnung ist 
die Einrichtung des Filters nalier beschrieben. Vgl. D. R. P. 579 643; C. 1933. H. 
1411/1412. (F. P. 748 801 vom 10/1. 1933, ausg. 10/7. 1933. D. Priorr. 25/1. u. 25/6.
1932.) M. F. Mu l l e r .

V. A norganische Industrie.
A. Guyer und A. Likiernik, Uber den Aufschluji von Rohphosphateii mit Salpeter- 

saure. Vff. untersuchen, wie die Rk. von HNOa mit Rohphosphateii (Florida-Hardrock- 
Phosphat) durch Anderung der Saurekonz. (DD. 1,38; 1,33; 1,26), der Sauremengc u. 
durch ansclilieBende Trocknung beeinfluBt wird. 5 g Rohphospliat werden mit einer 
bestimmten Menge HN03 iibergossen u. durch Umriihren gemischt. Zur Verfolgung 
des Rk.-Verlaufes wird die Mischung von Zeit zu Zeit gewogen; nach 24 Stdn. Bk;- 
Dauer wird die wasserl., die citratl. u. die unl. Phosphorsaurc in einem Ansatz grawi
metr. oder colorimetr. bestimmt. Die Einw. der HN03 crfolgt unter starker Envarmung, 
Schaumbldg. u. NO-Entw. Mit konz. Saure ist die Rk. in etwa 20 Min. beendet, bei 
den yerdiinnteren Sauren nach etwa 1 Stde. Wahrend der Rk. findet zuerst eine 
Gewichtsverminderung sta tt (Entweichen von C02, HF, SiF4, Stickoxyden, A\ .-Danipt), 
dann eine Gowichtszunahme (infolge der Hygroskopizitat der Prodd.). Boi der bmw. 
wird in iiberwiegender Menge wasserl. Phosphorsaure gebildet. Diealciumpliosplia



ontsteht nur in geringer Mengo (wahraoheinlich infolge einer Sekundarrk.), selbst wenn 
die Sauremenge zu seiner Bldg. gerade ausreicht; in diesom Falle reagiert die Salpeter- 
saure nur mit der Halfto des Tricaleiumphosphats, der Rest bleibt unl. Der Umsatz 
zu wasserl. Phosphorsaure ist von der Saurekonz. wenig abhangig; beim AufschluB 
mit konz. HN03 bildet sich etwas mehr citratl. Phosphorsaure ais beim AufsehluC mit 
verd. Saure. Die Wasserstoffionenkonz. andert sich wenig, solange noch fluchtigo Be- 
standteilo vorlianden sind (pn =  4 bis 3,5), sie steigt dann rasch (pn =  3) u. bleibt 
konstant, bis freio Phosphorsaure gebildet wird, um dann weiter zu steigen. Die HN03- 
Konz. hat wenig EinfluB auf den pn des Rk.-Gemisches. Mit zunehmender Saure- 
menge steigen die Stickstoffverluste, am wenigsten bei der verd. HN03; bei den starker 
konz. Sauren steigen die Stickstoffverluste von dem Punkte ab, bei dem sich stóchio- 
raetr. Monoealciumphosphat bilden sollte, stark an. Dio Stickstoffverlusto sind zum 
groBten Teile durch die eigentliche AufschluBrk. bedingt. Wird die Mischung nach 
beendeter Rk. auf dem W.-Bad getrocknet, dann ergibt sich: die W.-Loslichkeit sinkt 
sehr stark mit steigender Trocknungsdauer (unabhangig von der Konz. der HN03), 
die Citratlóslichkeit steigt wenig an (1—2%), die Stickstoffverluste steigen stark, aber 
unregelmaBig an. — Einige Verss. werden mit minderwertigem Gafsa-Phosphat durch- 
gefuhrt; die Ergebnisse gleichen den oben beschriebenen; die Stickstoffverluste sind 
wesentlich hóher (vermutlich infolge hóheren Geh. an organ. Verbb.) (Helv. chim. 
Acta 16. 1033—44. 2/10. 1933. Ztirich, Eidgen. T. H., Techn.-chem. Labor.) L or.

D. M. Newitt und H. K. Sen, Die Darsłellung von Wassersloff und Śauersloff 
durch Elektrolyse bei liohen Drucken. Ausfiihrlichcre Wiedergabe des C. 1932. II. 3762 
referierten Vortrags mit Diskussion. (Trans. Instn. chem. Engr. 10. 22—34.
1932.) R . K . Mu l l e r .

Harold S. Elford, Auslralische Nichtmeiallerze. I. Alunit. Beschreibung der
austral. Vorkk.; Darst. von Al, Al2(SO.,)3 u. K 2S04; Ubersicht uber die amerilcan. 
Patente fiir Verarbeitung von Alunit. (Chem. Engng. Min. Rev. 25. 353—58. 5/8.
1933.) _____  ___ R . K . Mu l l e r .

Deberag, Deutsche Beratungsgesellschaft fiir die chemische und metal- 
lurgische Industrie m. b. H., Berlin, Herstellung ron Wasserstoffsuperoxyd. Zu
F. P. 747148; C. 1933. II. 1412 ist nachzutragen, daB ein Dest.-App. verwendet wird, 
bei dem dio Zuleitung der Dest.-Fl. mit der Dampfzuleitung u. Vakuumleitung go- 
kuppelt ist, wodurcli automat, die Zufiihrung der Dest.-Fl. so geregelt werden kann, 
daB das gebildete H20 2 unmittelbar nach seiner Entetehung abdest. — Die Deśt.-Fll. 
werden z. B. in rotierenden geheizten Dest.-Róhren einer Zentrifugalwrkg. ausgesetzt, 
wobei die zu dest. Lsg. zweckmiiBig mit Hilfe von Streudiisen zerstaubt wird. 
(D.R. P. 567 601 KI. 12i vom 20/9. 1931, ausg. 20/9. 1933.) D r e w s .

Charles Pouyaud, Perigueux, Oemnnung von Chlor und Allcaliliydraten auf elektro- 
lylischem Wege. Der Elektrolyseur weist durch Diaphragmen getrennto Anoden- u. 
Kathodenraume auf, die filterpressenfórmig angeordnet sind. Das raumliche Fassungs- 
vermógen der Anodenraume ist gróBer ais das der Kathodenraume, wodurch auf dem 
HiTTORFschen Phanomen beruhende ungiinstige Wrkgg. yermieden werden. AuBer
dem soli die Temp. der Anodenfl. hóher ais die der Kathodenfl. sein. Der Elektrolyt 
durchstrómt zuerst die Anoden- u. danach die Kathodenraume. (E. P. 397 300 vom 
9/8. 1933, ausg. 14/9. 1933. F. Prior. 11/8. 1931.) D r e w s .

Du Pont Ammonia Corp., ubert. von: Frank C. Blake, Delaware, Verfahren 
und Vorrichtung zur Durchfiihrung von Synthesen. Exotherme katalyt. Rkk. werden 
in der Weiso durchgefuhrt, daB die Frischgase im Kontaktofen im indirekten Warme- 
austausch mit den in Rk. befindlichen Gasen steheh. Der Katalysator ist mehrfach 
untcrteilt. An der Eintrittsstelle der Frischgase befindet sich eine elektr. Widerstands- 
heizung. Das Verf. dient insbesondere zur Durchfiihrung der N H 3-Synthese. (A. P. 
1829734 vom 26/10. 1925, ausg. 3/11. 1931.) H o r n .

Selden Co., Pittsburgh, ubert. von: Alphons O. Jaeger, Crafton, Ammoniak- 
synthese. Ais Katalysator dient boi Ausgang von einer N2—H2-Mischung, Anwendung 
von Tempp. bis 600° u. Drucken bis 250 a t eine Basenaustauschermischung, die einen 
nicht siliciumhaltigen Basenaustauscher enthalt, in welchem wenigstens ein katalyt. 
wirksamer Stoff in nicht austauschbarer Bindung vorliegt u. der Fe enthalt. Dio 
Mischung wird gegebenenfalls gemeinsam mit einer Alkałimetallyerb. u. ais solche, 
oder in Verdiinnung mit indifferenten Stoffen, oder ais Uberzug auf Tragem angewendet. 
(A. P. 1 926 099 vom 8/3. 1928, ausg. 12/9. 1933.) Ma a s .
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Harry Pauling, Deutschland, Salpdersaurdierstdlung. Durch Verbreimung von 
NH3 erhaltene, bis auf 250—300° abgekiihlte N-Oxydgase werden durch direkte Be- 
riihrung mit konz. 65°/0ig. HN03 abgekiihlt u. mit HN03-Dampfen beladen, darauf im 
Gegenstrom zu einer im Umlauf befindlichen Menge verdtinnterer H N 03 gefiihrt u. 
schlieBlich zur Kondensationsanlage geleitet. Die durch Berulirung mit den h. Gasen 
erwarmte Umlaufsaure wird durch einen unter Minderdruclc stehenden Verdampfer 
gefiihrt u. kehrt in abgekiihltem Zustand in den Kreislauf zuriick. Die im Minder- 
druckverdampfer frei werdenden Dampfe dienen in einer .Rektifizierkolonne zur Konz. 
der aus der Kondensationsanlage der Rektifizierkolonne zugefiikrten verd. Saure. 
Die aus der Rektifikationskolonne abziehenden Dampfe werden nach der Verdichtung 
zu W. bzw. zu verd. HN03 der Kondensationsanlage fiir die nitrosen Gase zugefiihrt.
(F. P. 752 042 vom 7/3. 1933, ausg. 15/9. 1933.) Ma as ..

International Agricultural Corp., iibert. von: Robert E. Vivian, New York, 
Phosphorgewinnung. Phosphor-Sauerstoffverbb., wie Ca3P20 8 (Phosphatgestein), werden 
in Ggw. von Kohle bei Tempp. von 600—800° mit iiberschiissigem Cl2 behandelt; 
aus den Reaktionsgasen werden die P-Chloride abgeschieden oder — gegebenenfalls 
naeh vorheriger Abtrennung yon gleichzeitig gebildetem FeCl3 u. A1C13 — durch W.- 
Dampf in H3P 0 4 u. HC1 gespalten. Die Restgase werden im Verf. wieder verwertet. 
(A. P. 1926 072 vom 3/6. 1931, ausg. 12/9. 1933.) Ma a s .

Victor Chemical Works, iibert. von: Nils C. Lindberg, Crcte, und Benjamin
Toubes, Chicago Heights, Phosphorcisenverarbeitu7ig. Eine Mischung aus gemahlenem, 
z. B. 25% P enthaltendem Phosphoreisen u. Alkalicarbonat im Verhaltnis z. B. 
von 44: 56 Gewichtsteilen wird mit 10—15% seines Gewichts verd. Alkaliphosphatlsg. 
oder Lsgg. von Alkaliliydroxyden oder -sulfaten von 1 bis 5° Bó, vorzugsweise 1—3° Be 
angefcuchtet u. auf Tempp. unterhalb des F. (900—1100°) erhitzt. Das Prod. wird 
gelaugt, dio Lsg. vom Riickstand getrennt, mit Atzalkali in geringem DberschuB iiber 
die zur Trialkaliphosphatbldg. crforderliche Menge versetzt u. zur Krystallisation 
gebraeht. (A. P. 1 926 747 vom 2/1. 1931, ausg. 12/9. 1933. E. P. 398 437 vom 
28/3. 1933, ausg. 5/10. 1933.) Ma a s .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zum Trcnnen fliichliger 
Melalle, Melalloide und ihrer Verbindungen. Die Trennung der fliichtigen Prodd. 
erfolgt in einem rotierenden Ofen, der durch Heizgase nach beiden Ofenenden hin 
auf verschieden hohe Temp. gebraclit wird. Mit dem Strom der Gase werden die ver- 
schieden fliichtigen Metalle oder Metallverbb. nach verachiedenen Seiten aus dem 
Ofen abgefiihrt. Das Verf. soli insbesondere zum Trennen von As203, As205, SO., u. 
S03 dienen. (F. P. 748 332 vom 30/12. 1932, ausg. 1/7. 1933. D. Prior. 2/1.
1932.) H o r n .

Pacific Coast Borax Comp., iibert. von: Thomas M. Cramer, Long Beach,
und George A. Connełl, Wilmington, Borsduregewinnung aus unl. CaNaB60 9 (durch 
Aufbereitung v. anhydr. I)lexit) durch Einw. einer B20 3- u. Na2S03-haltigen Lsg., Ab
trennung des entstehenden CaS03 u. Ausfallung von B20 3 aus der Lsg. durch Einleiten 
von SO, u. 0 2 unter Wiedergewinnung einer zur Umsetzung von weiterem Ulexit ge- 
eigneten Na2S04-haltigen Lsg. Bei der Wiederverwendung der Lsg. reagiert in Gg«’. 
des B20 3 auch N a,S04 mit dem IJlexit. (A. P. 1 927 014 vom 12/8. 1926, ausg. 19/9.
1933.) " Ma a s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Nickdcarbonyl
durch Einw. von CO oder CO-halt. Gasen auf Nickel u. Schwefel enthaltende Stoffe 
unter Druck. ZweckmaBig bentitzt man Ausgangsmaterialien, die neben Ni u. S noch 
sehwefelbindende Schwermetalle, wie Cu, Co oder Fe enthalten. Z. B. wird ein Materiał 
beniitzt, das durch Zusammenschmelzen eines Ni-Fe-Minerals mit CaS04, CaO u. C 
erhalten worden ist u. das 25% Ni, 55% Fe u. 20% S enthalt; dieses wird unter 200 at 
CO-Druck 8 Stdn. bei 200° ansteigend bis 275° erhitzt. Dabei gehen 99% des Ni m 
Nickdcarbonyl iiber. Der Riickstand enthalt fast die gesamte Menge S an Eisen ge- 
bunden. Dazu weitere Beispiele. Vgl. D. R. P. 571 225; C. 1933. I. 2593. (F. P. 
749 434 Tom 23/1. 1933, ausg. 24/7. 1933. D. Prior. 3/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Bayerische Stickstoffwerke Akt.-Ges., Berlin, Schnellazotieren von Carbid in 
Einsatzófen, 1. gek. durch Anwendung mehrerer vertikaler Kanale im Carbid gemeinsam 
mit der Initialziindung vom Boden aus. 2. dad. gek., daB in an sich bekannter \\ eise 
bei erhóhten Drucken gearbeitet wird. (D. R. P. 583 535 KI. 12  k vom 2/11. 1 J2.I, 
ausg. 5/9. 1933.) Maas'
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American Magnesium Metals Corporation, Pittsburgh, iibert. von: Fritz Hans- 
girg, Wien, Wasserstoffhcrstellung. 100 Teile Kohlo u. 5—25 Tcilo MgC03 in foiner 
Verteilung u. Misehung werdon mit 2 Mol W.-Dampf je Mol C auf Tempp. yon 500° 
bis nicht wesentlich iiber 750° erhitzt. Aus dem Rk.-Gas wird C02 durch Druckbehand- 
lung mit W. entfernt. (A. P. 1 926 587 vom 19/2. 1931, ausg. 12/9. 1933.) M a a s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Harold Marland Broadhurst.
Liverpool, Entfemung von Alkalisidfat aus Alzalkalilosungen durch Behandlung der- 
selben mit C02 oder kohlensauren Salzen, um einen Nd. zu erzeugen, der ein Sulfat 
u. Carbonat enthalt u. der anschlieBend abgetrennt wird. Z. B. werden 100 Teile einer 
Lsg., die 37,4% Na20  u. 0,419% Na2SO,, enthalt, mit 0,33 Teilen Na2CO? in Pulverform 
bei 60° yersetzt. Nach dcm Absitzen wird eine klare Lsg. erhalten, die 37,5% Na20  
u. 0,139% Na2S04 enthalt. In oinem anderen Beispiel wird wasserfreies Na2C03 u. 
CaC03 zu gleiehen Teilen zugesetzt. (E. P. 396 456 vom 10/2. 1932, ausg. 31/8.

Alfred Mentzel, Berlin-Schóneberg, Pottascheherstellung unter Neben/jewimiung von 
Ammoniak oder Ammonsulfal aus K 2S04 gemiiB Pat. 570471, dad. gek., daB das 
Rk.-Gemisch fein gemahlen u. brikettiert der Cyanisierung z.ugefuhrt wird. (D. R. P. 
585 427 KI. 121 vom 16/7. 1931, ausg. 3/10. 1933. Zus. zu D. R. P. 570471 [F. P.

Kali Chemie Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Poltasche nach E n g e l -P r e c h t  
durch Zerlegung des Doppelsalzes MgC03 • KIIC03 • 4 H20  mit W. u. Ruckfiihrung 
des hierbei erhaltenen MgC03-3 H 20  in den DoppelsalzprozeB, dad. gek., daB 1 . man 
aus dem bei der Zers. mit W. verbleibenden Riickstand das Trihydrat mit C02 auslóst 
u. aus der hierbei erhaltenen MgC03-Lsg. Trihydrat zuriickgewinnt, welches wieder 
in den DoppelsalzprozeB zuriickkehrt; 2. die Regenerierung des Trihydrats period, 
erfolgt; 3. die Regenerierung des Trihydrats laufend aber nur yon Teilmengen des 
im Betrieb anfallenden Zersetzungsriickstandes erfolgt. (D. R. P. 585 421 KI. 121 
vom 30/9. 1931, ausg. 3/10. 1933.) M a a s .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Pottasche nach dem Verf. von 
E n g e l -P r e c h t  durch Zerlegung des Doppelsalzes KHC03-MgC03-4 H20  mit W. 
u. Riickfiihrung des MgC03-3 H20  in den DoppelsalzprozeB, dad. gek., daB 1. der 
ZerlegungsprozeB abgebrochen wird, bevor die Zers. prakt. yollkommen stattgefunden 
hat, worauf der hierbei erhaltene Riickstand yon der Lauge abgetrennt u. yon neuem 
dem ZerlegungsprozeB unterworfen wird; 2. gekennzeichnet durch die Verwendung 
von MgH2(C03)2-Lsg. in der zweiten Stufe des Doppelsalzzersetzungsprozesses; 3. ge
kennzeichnet durch die teilweise Verwendung yon MgH2(C03)2-Lsg. in dor ersten Stufe 
des Zersetzungsprozesses; 4. man die Zers. in der zweiten Stufe bei Tempp. durch- 
fuhrt, die niedriger sind ais die in der ersten Stufe angewandten Tempp. (D. R. P. 
585 422 KI. 121 vom 30/9. 1931, ausg. 3/10. 1933.) M a a s .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, Magnesiujncarbonaltrihydratherslellung fiir die 
Pottaschefabrikalion, dad. gek., daB man 1. eine MgH2(C03)2-Lsg. mit Mg(OH)2 neutra- 
liaiert mit der MaBgabe, daB man nur soviel Mg(ÓH)2 anwendet, daB eine yóllige 
Neutralisation der halbgebundenen C02 yermieden wird; 2. das durch die teilweise 
Neutralisierung des MgH2(C03)2 erhaltene MgC03-3 H 20  einem SehlammprozeB unter- 
wirft. (D. R. P. 585 424“ KI. 121 vom 30/9. 1931, ausg. 3/10. 1933.) Ma a s .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, Herstellung eines fiir die Pottaschefabrikalion 
geeigneten Magnesiumcarbonattriliydrats, darin bestehend, daB man MgC03-3H 20, wie 
es bei der Herst. yon K 2C03 nach bekanntem Verf. erzeugt wird, vor der Verwendung 
zur Herst. yon MgC03• KHC03• 4 H20  einem SehlammprozeB unterwirft. (D. R. P. 
585425 KI. 121 vom 2/10. 1931, ausg. 3/10. 1933.) Ma a s .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Poltasche nach dem Verf. von 
E n g e l -Pr e c h t , dad. gek., daB man bei der Zers. des MgC03-KHC03-4 H 20  mittels 
W. solche Konzz. wahlt, daB eine KHC03-Lsg. erhalten wird, die nicht mehr ais 75 g 
KHC03, zweckmaBig weniger ais K2C03 gerechnet pro 1 enthalt, aus der in bekannter 
Weise durch Einengen oder Verdampfen die Pottasche gewonnen werden kann. (D. R. P. 
585 426 KI. 121 vom 5/3. 1932, ausg. 3/10. 1933.) Ma a s .

Imperial Institute, Minerał industry of the British Empire and foreipn countries: Gemstones. 
London: H. M. S. O. 1933. 2 s. Od. net.

1933.) M . F . Mu l l e r .
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VI. Glas. Keram ik. Zement. Baustoffe.
James Osborn Lord, Kurzberichl iiber Beobachlwigen und Tatsachen an dem 

Phanomen des Aufkochens. Zusammenfassung iiber allo Theorien u. Beobachtungen 
betreffend das Aufkocheii von Grundemail. An G Photographien werden die typ. 
Bilder von aufkochendem Email gezeigt. (J. Amor. ceram. Soe. 16. 442—51. Sept.
1933.) Loffler.

C. Kuhlmanil, Die Yencendung ron Kohleformsteinen zum Bau dekirischcr 
Schmelz- und Reduktionsofen. Nach Hinweis auf die Nachteile, welche den aus ent- 
sprechonder M. aufgestampften Kohlcofen anhaften (RiBbldg., ungleiclunaCiges Gefiige) 
werden die Herst. u. Ver\vendung von Formsteinen aus hoehgebrannter Kobie fiir
Schmelzófen der yerscliiedensten Art u. die Vorteile dieser Bauweise besproeben. (J.
Four eleetr. Ind. electrochim. 4 2 . 289— 91. Aug. 1933.) W e n t r u p .

W. A. Kind, Vbw die Móglichkeil der Brennschieferausnutzung in der Fabrikation 
von Baumaterialien. Erórterung der Verwertbarkeit der Sebiefer ais Brennstoff u. 
Zementrohstoff. Die Asehe vermag den Ton im Portlandzementrohgemiseh zu ersetzen. 
Die Asobe des Leningrader Brennscbiefers stellb ein selbstandiges Bindemittel dar. 
(Chem. festen Brennstoffe [russ.: Cbimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 1. 36—48.) Schonf.

Carborundum Co., iibert. von: Harry Clifford Martin, Niagara Falls, V. St. A.,
Herstellung ton Schleifscheiben. Man gibt in eino Form auf den Boden zunaehst eine 
Schicht von feinem Schleifkorn u. Bindemittel u. fiillt dann die Form mit eineni 
Gemisch von gróberem Schleifkorn u. Bindemittel auf, so daB man eine Scheibe erhalt, 
die auf der Riickseite feines Kom u. auf der Scldeifseite gróberes Kom besitzt. 
(Can. P. 306 555 vom 18/3. 1929, Auszug yeróff. 9/12. 1930.) Sarre.

Edmund S. Merriam, Marietta, Obio, V. St. A., Schleifmittel. Das Sehleifmittel 
besteht aus Aluminiumoxydkomern, die durch ein Bindemittel miteinander yereinigt 
sind. Das Bindemittel besteht ebenfalls aus Aluminiumoxyd, es wird in der fertigen, 
geformten Mischung selbst dadureh gebildet, daB gepulvertes metali. Aluminium in 
sauerstoffhaltiger Atmospharo gebrannt wird. Das fertige Prod. ist also aus einem 
einheitlichen Stoff yon durehgehend gleicher Hartę gebildet. Durch die Menge des 
zugesetzten metali. Aluminiums kann die Temp. so geregelt werden, daB die Schleif- 
korner fest miteinander yerkittet werden, ohne dabei yollig zum Schmelzen gebracht zu 
werden. Etwa 7 Gewichtsteile metali. Aluminium erhitzen beim Brennen 100 Gewiclits- 
teile Aluminiumoxyd auf etwa 2000°. (A. P. 1 924 648 vom 18/7. 1932, ausg. 29/8.
1933.) H einrichs.

Joseph Wolf, Vallorbe, Schweiz, Masse, die das Schleifen, besonders ron Rasicr- 
Hingen, erleichtert, bestehond aus einem Gemisch von Alaun, Bienenwaclis u. Stearin, 
z. B. aus 50 (Teilen) Alaun, 30 Bienenwachs u. 20 fl. Stearin. Dio M. wird auf die 
Sehleifwerkzeuge aufgebraebt. (Schwz. P. 162 532 vom 8/ 8. 1932, ausg. 1/9.
1933.) Sarre.

Cyril Wilfred Bonniksen, Mondsee, Osterreich, Sicherheitsglas. Die Glasscheiben 
werden zunaehst mit einer Celluloseesterlsg. abgedeekt, deren Lósungsm. durch Ein- 
tauchen des Glases in Ricinusól zuriickgewonnen wird, u. die getrockneten Scheiben 
alsdann in ein milde wirkendes, hochsd. Losungs- oder Weichmachungsmittel (Diathyl- 
'fihtbalat) getaueht u. unter leichtem Druck verpreBt. (E. P. 387 721 vom 13/8. 1931, 
ausg. 9/3. 1933.) E ngeroff.

Adolf Kampfer, Erankreich, und Adolf Conrad Plotze, Deutschland, Schufl- 
sicheres Verbundglas, bestehend aus 5—7 durch eine entsprechende Anzahl Zwischen- 
schiehten aus piast. M. yerbundenen Glasplatten. Sowohl diese ais auch die piast. 
Zwischenschichten besitzen eine Dicke von 1 bis 1,5 mm. Ais Verbundmasse eignet 
sich ein Gemisch aus Kunsiharz u. Kautsćhuk, das einer Vulkanisation imterworfen wird. 
(F. P. 737 722 vom 27/5. 1932, ausg. 15/12. 1932. D. Prior. 11/9. 1931.) E xgeroff.

Morningside Fireclay Comp. Ltd., Newmains, England, und Robert Currans, 
Newmains, Engl., Herstdlung feuerj‘ester Gegenslande. Das im wesentlichen aus Tonerde u. 
Kieselsaure bestehende feuerfeste Rohmaterial wird zunaehst bei einer Temp. yon 1000 
bis 1250° gebrannt, dann gemahlen, mit W. gemischt, gegebenenfalls auch in feuchtem 
Zustand noehmals gemahlen u. ohne Hinzufugung eines Bindemittels geformt, ge- 
trooknet u. gebrannt. Die so hergcstellten Kórper sollen beim Brennen nicht oder 
nur sehr wenig sehwinden, auch bei plotzlichem u. hohetn Temp.-Wechsel nicht spnngen
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u. hohe Druckfestigkeit liaben. (E. P, 397 977 vom 19/5. 1932, ausg. 28/9.
1933.) H einrichs.

Alexander Mac Kenzie, Abbotsford, Australien, Fe.uerfe.ites Isoliermaterial. Das 
Isoliermaterial ivird aus gemahlenem Porzellan u. gemahlenem Kaolin (z. B. zu gleichen 
Teilon) mit einem Zusatz von Natronwasserglas oder einem ahnlichen Bindemittel 
kergestellt. Das etwa auf eine KorngróBe von grobem Sand gemahlene Porzellan wird 
zweckmaBig zunackst — z. B. durck Waseken in Bariumsulfat entkaltendem W. — 
von Unreinigkeiten befreit, der von Eisen u. anderen Unreinigkeiten mdglickst freie 
Kaolin wird zur Moklfeinkeit gemaklen. Beide Stoffe werden trocken gemischt; dann 
wird das Wasserglas in wss. Lsg. kinzugesetzt. Die fertige, zu einer teigigen M. ver- 
rukrte Miscliung wrird geformt, dann zunackst an der Luft getrocknet, weiter in einem 
Ofen bei 800° fertig getrocknet u. schlieBlick erforderlickenfalls aucli nock glasiert. 
Das Isoliermaterial soli z. B. zum Umldeiden yon elektr. Heizwiderstanden Verwendung 
finden. (Aust. P. 10 857/1933 vom 11/1. 1933, ausg. 13/7. 1933.) H einrichs.

Super Cement Comp., ubert. von: John H. Lundteigen, Detroit, Mich., V. St. A., 
Mahlen von Zement, Oips, Farbstoffm und dergleichen. Es wird dem zu maklendcn 
Materiał wahrend des Maklprozesses ein Stoff (z. B. gepulyertes Harz) beigemisckt, 
der eine Flocken- oder Klumpenbldg. yerkindert, u. femer ein Stoff, der eine gleick- 
maBige Verteilung des Harzes in der Ckarge kerbeifukrt; fur den letzteren Zweck ist z. B. 
kydraul. Zement oder Gips geeignet. Fiir das Maklen von Zement wird z. B. zunackst 
1 Teil Harz mit 5 Teilen Gips oder kydraul. Zement gemisckt, u. von dieser Mischung 
wird dann 1 Teil etwa 200 Teilen Zement in der Miihle beigegeben. (A. P. 1 923 383 
vom 26/1. 1929, ausg. 22/8. 1933.) H eixriciis.

Soc. D’Etudes Chimiąues pour 1’lndustrie, ubert. von: Joseph Breslauer, 
Genf, Sckweiz, Raffinieren von Eohzement. Rokzement wird in gesckmolzenem Zu- 
stande durck Oxydation der in ikm yorkandenen Sulfide, Phospkido oder Carbido des 
Ca oder anderer Metalle yermittels MnO„ gereinigt. (Can. P. 305 938 vom 6/6. 1929 
ausg. 18/11. 1930.) Eben.

American Cyanamid Comp., New York, V. St. A., ubert. von: Waldemar
C. Hansen, Westfield, N. J., V. St. A., Oipsbetomnischung. Das Bindemittel besteht 
aus 20—50°/o Portlandzement u. 80—50% gebranntem Gips. Es wird mit der erforder- 
lichen W.-Menge u. einem inerten Fiillstoff, wie z. B. Sand oder Asbest, angemackt u. 
ergibt einen festen, leichten, gegen W. widerstandsfakigen u. scknell abbindenden 
Beton. (A. P. 1 923 370 vom 12/2. 1931, ausg. 22/8. 1933.) H einrichs.

Fire Proof Wall Co., Reno, Nevada, ubert. von: John F. Makowski, Stockton, 
California, V. St. A., Herstellung von Kunstziegdn. Calcinierter Gips wird mit Sage- 
mehl, Ton u. W. zu einer tópfertonart. Pastę angemackt, darauf in einer geeigneten 
Vorr. geformt, gekartet u. getrocknet. (Can. P. 304018 vom 13/9. 1928, ausg. 16/9. 
1930.) Eb e n .

Johns-Manville Corp., New York, iibert. von: Harold T. Coss, Somerville, N. J., 
V. St. A,, Poriger, schall- und wdrmeisolierender Stein. Toniges Materiał, ein Binde- 
raittel, ein feinkómiger brennbarer Stoff u. W. (z. B. 57 Gewichtsteile Ton, 13 Gewickts- 
teile gekrannter Gips, 32 Gewicktsteile Sagespane u. 103 Gewicktsteilo W.) worden zu 
breiiger Konsistenz gemisckt, die M. wird in Formen gefiillt, dann getrocknet u. 
schlieBlick gebrannt, wobei die yerbrennenden Sagespane die isolierend wirkenden 
Poren hinterlassen. (A. P. 1 925 985 yom 2/10. 1931, ausg. 5/9. 1933.) H einriciis.

Wilhelm Petry, Der BetonstraBenbau. Neue Ausg. mit Nachtr. Berlin, Leipzig: de Gruyter
1933. (124 S.) kl. 8°. =  Sammlung Góschen. 976. Lw. M. 1.62.

[russ.] A. A. Popow, Die Produktion feuerfester Materialien. Lehrbuch fiir das Technikum.
Moskau-Leningrad-Swcrdlowsk: Metallurgisdat. 1933. (284 S.) 4 Rbl.

V n . A grikulturchem ie. D ungem ittel. Boden.
0. Engels, Ist die Anicendung der kunslliclien Dungemittel (Handelsdunger) nach- 

teilig fur die Qualitat der Produkte und fiir die Oesundheit von Menach und Tier ? Es 
wird gegen die biologisch dynamiscke Diingungsweise Stellung genommen, insbesondere 
gegen die Schrift von E. Bartsch „Die Not der Landwirtsckaft“. (Kunstdiinger u. 
Leim 30. 139—43. 171—76. 1933. Speyer.^ W. Schultze.

Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Uber die Bedeutung der Sulfate ais Diinge- 
mittel. (Vgl. C. 1933. II. 1742.) (C. R. kebd. Sśances Acad. Sci. 195- 1349—52.
1932.) w. S c h tjltz e .

1933. II. H VII. AGRIK0LT0BCHEMIE. DUNGEMITTEL. BODEN. 3609
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H. Niklas, K. Scharrer und W. Schropp, Vegetdtionsversuche mit Magnesium- 
phospliat auf verschiedenen Bodenartcn. Das nach dem niiher beschriebenen Vcrf. von 
Hackl (D. R. P. 496831; C. 1930. II. 336) hergestellte Magnesiumphosphat wurde in 
dreijahrigen Yerss. auf 5 versehiedenen Bodenarten mit Superphosphat, Tliomasmehl u. 
Rhenaniaphosphat vergliclien. Seine Wrkgg. auf das Wachstum, die Ertrage, das Kom: 
Strohverhaltnis, das 1000-Komgewicht u. die Wurzelausbldg. sowie die Hohe seiner P205- 
Ausnutzung durch die verschiedenen Pflanzen waren vollig uneinheitlich, so daB eine 
eindeutige Beurteilung nicht moglieh war, ebenso wie ein klarer Zusammenhang 
zwischen Bodenart, bzw. -rk. u. Magnesiumphosphatwrkg. nicht festgestellt werden 
konnte. (Landwirtsch. Jb. 78. 209—57. 1933. Weihenstephan, Agrik.-ehem. Inst. d. 
Techn. Hoehscliule Miinchen) Luther.

A. Hoek, Wird der Boden beim Keimpflanzenversuch nach einmaligem Bepflanzen 
an wurzelloslicher Phosphorsaure erschópft'! P 20 6-Bestst. nach N e ubauer , die ani 
gleichen Boden mehrmals wiederholt werden, liefern noch geringe P20 5-Werte. Der 
bei einmaligem Bepflanzen ermittelte P20 6-Wert ist nur das .Anfangsglied in einer 
geometr. Reihe der Wurzelloslichkeitswerte. Fiir die Zwecke der prakt. Bodenunters. 
geniigt jedoeh das einmalige Bepflanzen, wenn bei der Auswertung der Ergebnisse die 
bodenkundlichen Verhaltnisse genugend beriicksichtigt werden. (Superphosphat [Berlin] 
58—61. Mai 1933. Weihenstephan.) W. Schultze.

C. Kriigel, C. Dreyspring und W. Heinz, Die Ermittlung des Phosphorsaure- 
bedarfs der Boden nach der Oefapmethode Milscherlich, unter vergleichsweiser Verwendung 
von Hafer, Senf, Buchuieizen, Westerwoldschem Eaygras und Mohrenhirse ais Versuchs- 
pflanzen. Vff. stellten zahlreiche Wachstumsverss. mit Gelbhafer, Gelbsenf, Raygras, 
Buchweizen u. alepp. Mohrenhirse an, um zu priifen, welche Pflanze am besten den 
Anforderungen fur Mitscherlichverss. geniigt. Die Leistungsfiihigkeit der Pflanzen 
wird in bezug auf Standraumweite, Widerstandsfahigkeit gegen Krankheitsbefall, 
Vegetationszeit, P20 5-Bedarf, Ertragssicherheit u. auf eine mógliclist groBe Wachstums- 
breite im sauren u. alkal. Gebiet untersucht. Sehr zuverlassige u. ubereinstimmende 
Ergebnisse, insbesondere bei P20 6-Mangelverss., konnten bei Verwendung der Mohren
hirse erzielt werden. Die GefaBverss. mit alepp. Mohrenhirse werden fortgesetzt. Sio 
zeigen, daB dio alepp. Mohrenhirse dem Hafer ais Vers.-Pflanze iiberlegen ist, sowohl 
in bezug auf Treffsicherheit ais auch in der produzierten oberird. Pflanzenmasse. Sic 
besitzt ferner noch den Vorteil, daB sich mit ihr 2 Vegetationen pro Jahr durchfiihren 
lassen. Es wird ferner noch der optimale Wachstumsbereich der Mohrenhirse gepriift, 
der ebenfalls den Anforderungen gerecht wird (p« =  5,2—7,2). (Superphosphate 6. 
77—86. 97—102. Juni 1933.) W. Schultze.

Gewerkschaft Victor, Castrop-Rauxel, Herslellung von Ammonsulfalsalpeler. 
Bei der Herst. von Ammonsulfatsalpeter durch Einleiten von NH3 in ein Gemisch 
von H N 03 u. H2S04 unter Ausnutzung der Neutralisationswarme zur Verdampfung 
des mit den Sauren eingefiihrten W., erfolgt die Neutralisation der Sauren unter 
einem solchen Druck, daB eine gleichzeitige Verdampfung des W. nicht stattfinden 
kann. Die Verdampfung des mit den Sauren eingefiihrten W. wird in einem besonderen 
Teile des App. durchgefiihrt, der einem Drueke unterworfen wird, welcher niedriger 
ist ais der im Neutralisationsraume herrschende. Es werden auf diese Weise Zersetzungen 
vemiieden. (E. P. 397 532 vom 28/1. 1932, ausg. 21/9. 1933. D. Prior. 5/2.
1931.) Karst.

Heinrich Koppers Akt.-Ges. und Christian Johannes Hansen, Essen, Ver- 
fahren zur Herslellung von Ammoniumsulfat-Ammoniumphosphatgemischen aus Lsgg. 
der Ammonsalze der sohwefligen Saure, der Thioschwefelsaure u. der Polythionsauren 
in An- oder Abwesenheit von NH4CNS durch Umsetzen mit techn. H3P04 bei Tcmpp. 
oberhalb des F. des S u. unter Druck, dad. gek., daB die zu verarbeitenden Salzlsgg. 
auBerhalb der Zers.-Apparatur mit der techn. H3P 0 4 vermischt werden, worauf der 
dabci abgeschiedene S zusammen mit den das Zusammenlaufen des S Yerhindernden 
Verunreinigungen der H3P 0 4 (A1-, Fe- u. Ca-Salze, sowie H2SiF0) abgetrennt u. danacii 
die ldare Lsg. dureh Erhitzen unter Druck zers. u. schliefilicli aus der Lsg. nach Ab- 
trennung des abgeschiedenen S festes Salz in iiblicher Weise gewonnen wird. — Der 
die Verunreinigungen der H3P 0 4 enthaltende S kann z. B. durch Herauslósen mit 
CS2 gewonnen werden. Falls nur Lsgg. yon Ammonsalzen der schwefligen Siiure vor- 
liegen, werden diese mit S vorbehandelt, um soviel Thiosulfat zu erzeugen, daB bei 
Zusatz der H3P 0 4 die zur Entfernung der Yerunreinigungen derselben erforderhene
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Schwefelabscheidung ermóglicht wird. (D. R. P. 580 915 KI. 16 vom 23/9. 1930, 
ausg. 18/7. 1933.) Geiszler.

Bayer-Semesan Comp., iibert. von: Max Engelmann, Wilmington, Delaware, 
Saatgutbcizmittd zum Trockenbeizen, bestehend aus einer Misehung yon Mercurioxyd, 
einem sauren Materiał (freie Saure oder saures Salz) u. einer KW-stoffverb. eines 
Metalles von hóherer Wertigkeit ais Hg, wie Tetraathylblei; an Stelle des letzteren 
sollen alle entsprechenden Alkyl-, Aryl- u. Arallcylyerbb. yerwendbar sein. (A. P.
1 920008 vom 25/7. 1929, ausg. 25/7. 1933.) Grager.

E. I. Du Pont de Nemours & Comp., iibert. von: Max Engelmann, Wilmington, 
Delaware, Desinfektionsmittel. Ais Saalgutbeizmitlel u. ais Pflanzenscliutzmiltel ver- 
wandbares Pulver enthalt ais wirksamen Bestandteil eine Hg-Yerb. von der allgemeinen 
Formel R—Hg—J, z. B. Athyl- oder Phenylmereurijodid. ZweckmaBig sind noeh 
andere Insekticide oder Fungicido sowohl wie indifferente Streckmittel zugesetzt. 
(A. P. 1919 936 vom 19/5. 1928, ausg. 25/7. 1933.) Grager .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz (Erfinder: Fritz Wolff, Laubenheim
b. Mainz), Verfaliren zum Froslrauchem der Weinberge oder anderer ICulluren, gek. durch 
die Verwcndung von Anthracen oder anthracenhaltigen Ruckstanden ohne Zusatz- 
stóffe zur Raucherzeugung. Dieses Materiał yerbrennt ohne Rauehervorr. mit sehr 
starker RuBbldg. u. ohne Riickstande. (D. R. P. 585 095 KI. 451 vom 19/2. 1929,
ausg. 28/9. 1933.) Grager .

John H. Gehis, Soils and crops; rov: cd. New York: Macraillan 1933. (456 S.) 12°. 1.40.

VIII. M etallurgie. M etalłographie. M etallverarbeitung.
B. Garre und A. Walsdorff, Die Faserslruklur des kallgeuialzlen Eisens. Kalt- 

gewalztes Eisen hat bei C-Gehh. unter 0,35% in Faserrichtung geringere ZerreiB- 
festigkeit ais senkrecht dazu. Ober 1,35% C tritt die gleiche Erscheinung auf. In 
dem Gebiet zwischen 0,35—1,35% ist die ZerrciBfestigkeit in der Faser hoher. Es 
wird angenommen, daB die Ferritkrystallite u. die in diesen durch das Walzen ge- 
bildeten Gleitebenen fiir dieses Verh. verantwortlich sind. (Z. anorg. allg. Chem. 212. 
329—330. 9/6. 1933. Danzig-Langfuhr, Teehn. Hochschule.) H j. v. Schwarze.

A. L. Norbury und E. Morgan, Hitzebestiindiges Gufieisen Silal und Nicrosilal. 
(Vgl. C. 1933. II. 1083.) Silal hat fur die meisten Zwecke 5% Si u. 2,5°/0 C, ist grau 
u. weist feine Graphitstruktur auf. Der Si-Geh. erhóht den Widerstand gegen Zundern, 
eret uber 900° tritt Wachsen ein. tlber 5%  Si liegende Gehh. machen den GuB spródc
u. rissig in der Hitze. Tempp. uber 850° rufen bei 5% Si starkes Zundern hervor u. 
erst bei 10% Si wird das Zundern bei 950° langsam. Nicrosilal enthalt 2% C, 5% Si, 
1% Mn, 2—5%  Cr u. 18% Ni. Ni macht die Legierung zah u. Cr u. Si verleihen gutc 
Hitzebestiindigkeit. Bei hohen Tempp. ist die Festigkeit groBer. Bei Legierungen 
mit mehr ais 5% Si u. weniger ais 7% Ni verwandelt sich der Austenit in Martensit. 
An sich soli der Si-Geh. móglicbst hoch sein, jedoch je nach Ni-Geh. nicht mehr ais
6—7% betragen, weil sich sonst Silicide bilden. Der Ni-Geh. darf nicht unter 13% 
gesenkt werden, wenn nicht iiufierst harte Legierungen erhalten werden sollen, wobei 
allerdings auch der Cr-Geh. eine Rolle spielt. Dieser sollte nicht weniger ais 1,8% 
betragen, andererseits so hoch ais móglich gewahlt werden, da die Hitzebestiindigkeit 
hierdurch erhóht wird. Infolge der Carbidbldg. sind zu hohe Zusatze jedoch unerwiinscht. 
Fiir beide Legierungsarten wird auBerdem der EinfluB von Mn, P  u. S besprochen 
(vgl- C. 1933. I. 3122). (Amer. Foundrymen’s Ass. Preprint Nr. 33—4. 9 Seiten.
1933. Birmingham.) ~ H j. v. Schwarze.

Hans Kostron, Der EinflufS eines linearen Spannungszuslandes auf die Kugel- 
druckharte. (Vgl. C. 1933. II. 121.) Probekórper wurden in einer ZerreiBmaschine 
bzw. Presse mit einer konstanten Zug- oder Druckspannung belastet. Nach dem 
Aufhóren etwaigen FlieBens wurde die Harto mit einer Kugel gepruft u. der Eindruck 
im spannungsfreien Zustand gemessen. Die Abweichung der Eindrucke von der Kugel- 
kalottenform %vurde in entsprechcnden Langs- u. Querprofilen dargestellt. Es zeigte 
sich, daB lineare Zugspannungen den Eindruckvorgang durch Emiedrigung des Ein- 
dringwiderstandes u. Stórung derRotationssymmetrie desFlieBvorganges stóren. Lineare 
Druckspannungen zeigten keinen nachweisbaren EinfluB auf Harte u. Eindrucksform. 
(Mctallwirtscli., Metallwiss., Metalltechn. 12. 473—76. 18/8. 1933. Graz.) Wentrup .
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A. E. White, C. L. Clark und L. Thomassen, Apparal zur Bestimmung der 
Fliefieigenschaften bei crhohten Temperaturen. (Vgl. C. 1933. I. 4028.) Beschreibung 
des an der Uniyersitat Michigan gebrauchten Apparates, der geeignet ist, die auBer- 
ordentlich kleinen Langeniinderungen zu messen; er miCt Liingenanderungen yon 
2,8 Millionstel Zoll auf einen Zol1 Probenliinge. (Trans. A. S. M. E. Fuels Steam 
Power 52. 347—50. 1930. Michigan, Univ.) Zappner .

A. Freundlicll, TYege zur Verhiilung der Korrosion in Eiserzeugern. Im AnschluC 
an neuere, einander selieinbar widersprechende Unterss. uber die Yortcile der Ver- 
wendung yon verbleitem oder verzinktem Fe weist Vf. darauf lun, daB mit Riicksicht 
auf die yerschiedene Beansprucliung zweckmaBig Pb-t)berzuge bei dem in die Sole 
eintauchenden u. Zn-tlberziige (auf schon yerbleitem Fe) bei dem auBerhalb der Solc 
befindlichen Teil der Zelle yerwendet werden. (Z. ges. Kalte-Ind. 40. 147—48. Sept. 
1933. Dusseldorf.) R. K. Muller.

— , Die Bestandigkeit von Trichlorathylen. Uniersuchung seiner metallkorrodierenden 
Wirkungen. Die photochem. Zera. yon C2HC13 fiihrt entweder zur Bldg. von C0C12 
u. HC1 oder zu Diacetylohlorid, das sich weitcr in Dichloressigsaure u. HC1 zers. Licht 
von einer Wellenlange von 4200 A oder dariiber bewirkt prakt. kcine Zers. Die therw. 
Bestandigkeit wird vom App.-Matorial beeinfluBt, in Fe-GofiiBen tritt im Gegensatz 
zu Glas- oder WeichstahlgefaBen keino saure Rk. auf. Von den untersuchten Stabili- 
satoren zeigen nur Alkylamine, Benzylamin u. Diphenylguanidin kcine korrodierende 
Wrkg. Es wird systemat. das Verli. von C2HC13 (trocken u. feucht, h. u. k.) fiir sich 
oder mit Zusatz yon 0,1% HC1, 0,3% Bzn. oder 0,07% Alkylamin u. das Verh. von 
CClj gegeniiber 11 Mctallen (Weichstahl, GuBeisen, Staybritestahl, Cu, Bronze, Monel, 
Messing, Zn, Sn, Al, Pb) gepriift, die gefundenen Korrosionswerte werden tabellar. 
wiedergegeben. Von CCI, werden nur Al, Staybritestahl u. Monel nicht angegriffen, wah
rend C.HC13 nur Weichstahl, GuBeisen u. Zn schwach angreift. Bei allen Fe-Materialien 
zeigt sich ein Alkylaminzusatz sehr vorteilhaft. Das so stabilisierte C2HC13 kann un- 
bedenklich zu allen Entfettungszwecken yerwendet werden. (Chem. Trade J. chem. 
Engr. 93. 227—29. 29/9.1933. Imperial Chemical Industries Ltd., Res. Lab.) B. Iv. Mu.

Chemical Construction Corp., V. St. A., iibert. von: Ingenuin Hechenbleikner,
Charlotte, V. St. A., Abrosten von Erzen nach dem Schweberostyerf. 3Ian blast die 
fein yerteilten Erze mit Luft in einen Reaktionsraum ein u. warmt die zur Róstung 
erforderliche Zusatzluft vor. Diese Vorwarmung geschieht entweder in einem be- 
sonderen Rekuperator, durch den die abgehenden Rostgase gefiihrt werden, oder in 
einem den Rostraum umgebenden Mantel. (A. P. 1923 866 vom 26/10. 1929, ausg. 
22/8. 1933.) Geiszler.

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau (Erfinder: Otto 
Creifelds, Magdeburg), Yerfahren zum Zuleilen von Fbtationszusatzen in wss. oder 
anderer Lsg. unter Yerwendung eines Behalters nach Art der MARiOTTEschen Flasche, 
dad. gek., daB die Lsg. lediglich durch Regelung des in dem Behalter herrschenden 
Druckes oder Unterdrucks zugeleitet wird. — Die sonst fiir die Zuleitung benutzten 
Leitungen dienen lediglich ais Luftleitungen, so daB auBer dem Zusatzmittelbehalter 
lediglich die in die Zusatze eintauchenden u. diese fortleitenden Rohre korrosions- 
bestandig, z. B. aus Glas hergestellt zu sein brauchen. (D. R. P. 581 643 KI. 1 c vom 
15/7. 1931, ausg. 31/7. 1933.) Geiszler.

Phelps Dodge Corp., Morenci, Arizona, iibert. von: Frank Ayer, Arthur Crow- 
foot, Harold Tourtel Herivel und Paul Merrick Sorensen. Morenci, Śchaumschwimm- 
rerfahren, besonders fiir sulfid. Kupfererze, die auch oxyd. Verbb., z. B. Carbonate 
u. Oxyde enthalten. Zur Erhóhung des Ausbringens wird die Erztriibe, die einen ph- 
Wert zwischen 4,8 u. 6,5 besitzen soli, yor dem Flotieren m it H,S, Alkalisulfiden oder 
anderen schwefelnden Mitteln behandelt. (A. P. 1916196 vom 6/8. 1930, ausg. 4/7. 
1933.) Geiszter.

Schoeller-Bleckmann Stahlwerke A.-G.; Wien, Verfahren zur Erhóhung der 
Temperatur der Schlacke und des Metallbades in Hochfrequenz- und sonstigen Induklions- 
ofen, insbesondere fiir die Herst. yon Eisen, Stalli u. dereń Legierungen, unter An
wendung einer yon Heizstrom bewirkten Oberheizung, dad. gek., daB hierzu die iiber 
der Schlacke bzw. iiber dem Metallbad liegenden, bisher unausgenutzten Kraftlinien 
(Streukraftlinien), gegebenenfalls gemeinsam mit eigens hierzu yorgesehenen Kraft
linien, yerwendet werden. Es wird hierzu innerhalb des iiber der Schlacke bzw. dem 
Metallbad liegenden Kraftlinienfeldes ein ais Oberheizung wirkender entsprechend
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groBer Kórper aus elektr. leitendom Materiał mit genugend hohem F. angeordnet. — 
Durch die Oberheizung werden Schlacke u. Bad auf so hohe Temp. gebracht u. gehalten, 
daB die ubliehen Schlacken genugend fl. u. reaktionsfakig sind, um die Entphosphorungs-, 
Entschwefelungs-, Desoxydations- u. Entoxydationsprozesso mit Erfolg durchfuhren 
zu kónnen. (Óe. P. 134 248 vom 24/4. 1930, ausg. 25/7. 1933.) Ha b b el .

Charles Hardy, Pelham Manor, und Donald M. Scott, Buffalo, MctallbeJiandlung. 
In ein Metallbad wird ein fester Zusatz, der eine geringere D. ais das geschmolzene 
Metali hat, dad. eingebracht, daB der Zusatz mit einer solelien Wucht in das Bad 
geschossen wird, daB er tief in das Bad einsinkt. — Nach dem Verf. kónnen Elemente 
zum Frischen oder zum Legieren eingebracht werden, insbesondere in ein Fe-Bad 
Zusatze wie Ferrolegierung von Si, W, Cr u. Ni, femer Ca, Mg, Na, Li, Ba, Sr 
u. K. Das Zusatzmetall kommt in dem Metallbad zur besseren Wrkg.; eine Bk. nur 
an der Oberflaehc findet nicht statt. (A. P. 1 915 824 vom 19/5. 1931, ausg. 27/6. 
1933.) H a b b el .

Wilhelm Mayer, Wien, Verfahren zum lunkerfreien GiefSen von Eisen und Nicht- 
cisenmelallen, besonders von vollen u. hohlen Walzblócken, wobei die Erstarrung unter 
Anwendung eines regelburen Temperaturgefalle3 u. unter Druek vor B ie li  geht, dad. 
gek., daB das Maximum der Temp. zwischen GieB- u. Schmelztemp. u. das Minimum 
unterhalb der Erstarrungstemp. des Schmelzgutes liegt, das wiihrend des ganzen Er- 
starrungsvorganges unter Druek gesetzt wird. — Das Verf. wird z. B. derart ausgefuhrt, 
daB von einer zweiteiligen Kokille, dereń eine Wand beweglich angeordnet ist, die 
eine Wand auf GieBtemp. gehalton, wiihrend die andere Wand gekiihlt ist. Nach dem 
EingieBen des Metalles wird die Beheizung der einen Kokillenwand abgestellt u. der 
in Erstarrung befindliche Błock so lange unter Druek gesetzt, bis keine Erstarrung 
der Schmelze mehr stattfindet. Die Ausbldg. eines Lunkers in der Bloekmitte wird 
auf diese Weise yerhindert. (Oe. P. 134249 vom 11/6. 1930, ausg. 25/7. 1933.) Geisz.

British Cast Iron Research Association, iibert. von: Allan Ieslie  Norbury 
und Edwin Morgan, Birmingham, Gufleisen. (Teilref. nach F. P. G82 435 vgl. C. 1930.
II. 1128.) Das graue GuBeisen mit 4—10% Si u. feinen Graphitflocken kann noch 
bis zu 10% Al enthalten. Das GuBeisen ist hitzebestandig u. bearbeitbar. (Can. P. 
303 180 vom 3/10.1929, ausg. 19/8.1930.) Hab b el .

Bethlehem Steel Comp., Pennsylvania, iibert. von: Henry C. Bigge, Bethlehem, 
Herstellung von Sltilden, die Cr enthalten. Es wird Zr, insbesondere ais Zr-Si-Legierung, 
zur Schlacke gegeben. Dieser Zusatz zur Schlacke kann mit einem Cr-Zusatz zum Bad 
abwechseln. Vorzugsweise wird zunachst ein Fe-Bad gebildet, die Schlacke abgezogen, 
eine hochbas. Schlacke auf dem Bad gebildet, Cr zum Bad u. Zr zur Schlacke gegeben.
— Durch das Verf. werden Legierungsverlusto yermieden, Yerunreinigungen an S, 
P u. O sind gering, der Stalli ist beruhigt. (A. P. 1915400 vom 2/7. 1931, ausg. 
27/6. 1933.) Habbel .

Granular Iron Comp., New York, iibert. von: J. Kent Smith, Detroit, Stahl- 
lierstdlungsvcrfahren. Eiscnerz wird ohne zu schmelzen reduziert, dann im festen Zu- 
stand in einen Elektroofen gebracht u. darin geschmolzen, wobei Sonderelementc 
fiir Spezialstahle zugesetzt werden kónnen. — Man erbiilt einen hochwertigen Elektro- 
stahl. (Can. P. 304 303 vom 2/6. 1927, ausg. 23/9.1930.) H ab b el .

Bernhard Vervoort, Dusseldorf, Herstellung von Gegenstunden aus Eisenchrom- 
legierungen. Bei 0,6—2,6% C, 0,5—2,5% Si u. 23—40% Cr wird der Cr-Geh. jeweils 
so lioch gehalten, daB eine im unpolierten Zustand rostfreie Legierung gebildet wird. 
Zwecks Erhóhung der Feuer- u. Saurebestandigkeit kann die Legierung bis 5% Mo,
V oder Cu enthalten. Gegenstande, die nicht nur hohen Tempp., sondem auch 
aggressiyen, diinnfl. Schlacken ausgesetzt sind, kónnen noch mit einem tlberzug von 
Cu, Al oder Cu-Al versehen werden. — Dio Legierungen lassen sich leicht vergieBen 
u. sind bereits im roh gegossenen Zustand rostsicher. (E. P. 392 564 vom 14/10. 1931, 
Auszug veróff. 15/6. 1933. D. Prior. 14/10. 1930.) H abbel .

United States Steel Corp., New York, iibert. von: John Johnston, Short Hills, 
Herstellung einer korrosionssicheren Chromlegierung mit Ti-Zusatz. Der Ti-Zusatz er
folgt ais Fe-Cr-Ti-Vorlegierung mit niedrigem C-Geh. u. einem Ti-Geh., der gróBer ist, 
ais zur Bindung des gesamten C-Geh. notwendig ist. Der Ti-Geh. soli mindestens das 
6—8-fache des C-Geh. betragen. Fiir die Herst. rostsicherer Cr-Ni-Stahle mit niedrigem 
C-Geh. wird die Vorlegierung in einem Verhaltnis zugesetzt, daB der Ti-Geh. des 
Stahles etwa 6—8-mal so groB ist wie der C-Geh. des Stahles. — S tatt Ti kann Zr, 
W oder Mo benutzt werden. Das Verf. eignet sich insbesondere zur Herst. von Stiihlen
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mit bis zu 0,1% C, 18% Cr u. 8%  Ni. (A. P. 1916 054 vom 25/6. 1931, ausg. 27/6. 
1933.) H abbel.

General Electric Comp., New York, iibert. von: Franz Pawlek, Berlin, Ver- 
fahren zur Herstdlung magnetisch hochwertiger Bleche aus Elektrólyteisen. Wahrend der 
Elektrolyse werden aquivalente Mengen von O u. C in das Elektrólyteisen eingebracht 
u. das Eisen ansehliefiend im Vakuum gegliiht. Zwecks C-Anreicherung bei einem 
gegebenen O-Geh. worden C-haltige Anodcn verwendet oder es werden dem Elektro- 
lyten organ. Verbb., wie Oxalsaure, Citronensaure, Bernsteinsaure oder dereń wasser- 
lósliehe Salze oder auch positive organ. Koli., wic Gummi arabicum, Gelatine o. dgl. 
zugesetzt. Zwecks O-Anreicherung bei gegebenem C-Geh. wird der Sauregrad des 
Elektrolyteu derart geregelt, daB eine crhóhtc O-Abscheidung im kathod. Nd. erfolgt. 
Nach Beendigung des Niederschlagsprozesses kann ein zu geringer O-Geh. des Elektrolyt- 
eisens durch Gluhen in einer oxydierenden Atmosphiire, ein zu geringer C-Geh. durch 
Gliihen in aufkohlender Atmosphiire, z. B. in C02, ausgeglichen werden. — Durch 
die Vakuumgluhung werden die schadlichen Elemente C u. O infolge der Ek. 
FeO C Fe +  CO aus dem Eisen entfernt u. dadurch Bleche mit sehr geringen 
Hystereseyerlusten erhalten. (A. P. 1 916 015 vom 28/5. 1932, ausg. 27/6. 1933.
D . P r io r .  22/6. 1931.) H a b b e l .

General Electric Comp., New York, iibert. von: John C. Granfield, Pittsfield, 
Herstellung von gestanzten Blechen. Die Bleche liegen wahrend des Gluhens auf einer 
dicken Grundplattc, die aus einem Si-Stahl, insbesonderc mit mindestens 2% Si, be- 
steht; cs wird in reduzierender Atmosphiire gegliiht. — Die Bleche, z. B. Trans- 
formatoren- u. Dynamobleche, verziehen u. werfen sich beim Gluhen nicht. (A. P. 
1 915 989 vom 7/7. 1930, ausg. 27/6. 1933.) Habbel.

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Geuńnnung von Zink 
u. anderen leicht fliichtigen Metallen durch Dest. Die Beschickung befindet sich in 
einer oder mehreren Muffeln, die in einem Drehofen untergebracht sind. Beheizt werden 
sio mit festem Brennstoff, der in dem Baum zwischen Muffclaufienwand u. Drehofen- 
innenwand auf der letzteren entlang wandert. Die Einfuhrung des Brennstoffs erfolgt 
zweckmaBig durch mehrere Óffnungen in der Drehofenwand. Der ausgetragene Brenn- 
stoffriickstand kann in einem an den Drehofen unmittelbar angesehlossenen Generator 
vergast u. das Gas auch im Drehofen verbrannt werden. (E. P. 394082 vom 8/3.
1932, ausg. 13/7. 1933. D. Prior. 25/1. 1932.) Geiszlek.

New Jersey Zinc Co., V. St. A., Raffination von Zink durch Umdest. Zur Ent- 
fernung von Verunreinigungcn, die, wie z. B. Cd, leichter fluchtig sind ais Zn u. mit 
diesem keine Gemische von konstantem Kp. bilden, laBt man die Zinkdampfe in einer 
Rektifiziersaulo aufsteigen, in der sie mit dem herabrieselnden kondensierten Zn in 
innige Beriihrung kommen. Das gereinigto Zn wird dem untoren Ende der Siiule ent- 
nommen, wahrend die fliichtigen Verunreinigungen oben dampffórmig austreten. 
(F. P. 747 639 vom 16/12. 1932, ausg. 20/6. 1933. A. Prior. 2/7. 1932.) Geiszler.

Akt.-Ges. fiir Bergbau, Blei- und Źinkfabrikation zu Stolberg und in West- 
falen, Aachen, Verfahren zur Herslellung von Schallplatlen aus Zink, dad. gek., daB 
die zweckmaBigerweiso ontfetteten Platten der Einw. eines Bades, welches Nickel- u. 
Ammoniumsalze enthalt, ausgesetzt werden. — Ais solehe Salze sind z. B. geeignet 
Nickdammoniumsulfat oder Nickelsulfat u. Ghlorammonium. Es erfolgt dabei eine 
chem. Umwandlung der Oberflache, u. es bildet sich eine Schicht, die von der Feuchtig- 
keit u. der Saure in der Luft nicht angegriffen wird; sie platzt auch nicht ab. Dio 
Zinkplatto verliert gleichzeitig ihre unansehnliche graue Farbę u. nimmt je nach der 
Dauer u. der Zus. des Bades eine glanzendfarbige, z. B. braune oder blauschwarze 
Oberflache an. (D. R. P . 584 809 KI. 42g vom 3/9. 1932, ausg. 25/9. 1933.) H einr.

Louis Frederick William Leese, London, Aufarbeilung von Blei und gegebenm- 
falls Edelmetalle enthaLtenden pyritischen Erzen. Die Erze werden angefeuchtet u. in 
Haufen oder Behaltern ohne Zufiihrung von Warme beliiftet. Es bildet sich freic 
HjSOj. AuBerdem wird das Pb in PbS04 iibergefiihrt, das dem Erz durch Auslaugen 
mit einer konz. Chloridlsg. entzogen wird. Aus der erhaltenen Lauge werden die Edel
metalle mit Pb u. dann das Pb sowie etwa vorhandenes Cu mit Fe oder Zn gefallt 
Der entbleite Riickstand wird in bekannter Weise weiter verarbeitet. (E. P. 393 99'' 
vom 17/12. 1931, ausg. 13/7. 1933. F. P. 747 657 vom 16/12. 1932, ausg. 22/6. 1933.
E. Prior. 17/12. 1931.) Geisiler.

American Smelting and Refining Co., New York, Herstellung yon Bleilegierung™ 
mit Gehh. an Erdalkalimetallen u. gegebenenfalls Zn, bei der die Einfuhrung der itra-
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alkalimotalle mit Hilfe von Carbidon in das mit einer Chloridschmelzc bedeckte Metali 
gesehieht. Zur Steigerung des Geh. an Erdalkalimetallen im Pb bringt man das in 
ErbsengroBe vorliegende Carbid wiederholt mit der Chloridsehmelze u. dem Metali 
in Beriihrung. Dies gesehieht z. B. durch ein Ruhrwerk, das in der Schmclzo mit 
solcher Geschwindigkeit umliiuft, daB sich ein Wirbol bildet, in den die Carbidkórner 
cingezogen u. dann wieder an die Oberflaehe der Sehmelze befordert werden. (F. P. 
4 2 7 0 4  vom 29/12. 1932, ausg. 14/9. 1933. D. Prior. 30/12. 1931. Zus. zu F. P. 713 550;
C. 1932. I. 579.) G e isz le r .

Standard Oil Development Co., New York, iibert. von: Charles A. Kraus 
und Conrat C. Callis, V. St. A., Herstellung ron Blei-Natriumlegiemngen. Aus ge- 
schmolzenem NaCl wird metali. Na elektrolyt. hergestellt u. im elektrolyt. Bad mit 
Pb unter AusschluB von Luft legiert. (Can. P. 287 751 vom 13/6. 1924, ausg. 5/3.
1929.) Geiszler .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Victor E. Legg, East Orange,
New Jersey, V. St. A., Raffinalion ron Kupfer. 0 2-haltiges Cu wird durch redu- 
zierende Behandlung mit Kohlo bei ca. 1000° raffiniert. Es wird so ein sehr duktiles 
Cu gewonnen. ZweckmiiBig wird die Hitzebehandlung in einem gesehlossenen Ge- 
fiiB ausgefiihrt, in welehem C-haltigcs Materiał dest. worden ist. (Can. P. 306 406 
vom 7/2. 1929, ausg. 2/12. 1930.) Eben.

P-M-G Metal Trust, Ltd., iibert. von: Udo de Berker, Walter Machin und 
William Bouch 0 ’Brien Goudielock, London, Herstellung ron Silicium und Eisen 
enthaltenden Kupferlegierungen. Si u. Ee werden in Form einer Yorlegierung aus 5 bis 
30% Fe, 10—70% Si, mindestens 20% Cu u. gegebenenfalls bis zu 10% P einer die 
restlichen Legierungsbestandteilo enthaltenden Kupferlegierung zugesetzt. Nach 
Can. P. 304 981 soli eine Vorlegierung verwendet werden, die aus 30—70% Fe, 20 bis 
60% Cu, 10—-50% Si u. gegebenenfalls 0,1—10% P besteht (vgl. auch E. P. 347 098;
C. 1931. II. 2054). (Can. PP. 304 866 vom 5/7. 1929 u. 304 981 vom 6/3. 1930, beide 
ausg. 21/10. 1930.) Geiszler .

Aluminium Ltd., Toronto, Ontario, Aluminium Co. of America, Pittsburgh, 
Pen., iibert. von: Robert S. Archer und William L. Fink, Cleveland, Ohio, Aluminium- 
legierung. Der Werkstoff w'eist einen Geh. an Bo von unter 0,025%, an Si von unter 
1,0% u- an Mg von unter 0,5% auf. (Can. P. 302055 vom 20/12. 1928, ausg. 15/7.
1930.) Geiszler.

Lightalloys Ltd., London, und William Henry Grieve, London, Aluminium-
Siliciumlegierung. Die von Cu u. Ca freie Legierung weist einen Geh. an Si von 7 bis 
15% u. an Mg von bis zu 5% auf. AuBerdem kónnen Mn, Cr, Ni, Co, W, Ti, Mn u. V 
einzeln oder zu mehreren in einer Gesamtmenge von bis zu 1% zugegen sein. Die Werk- 
stoffe werden zweckmaBig in bekannter Weise modifiziert u. warmebehandelt. Eine 
geeignete Warmebehandlung besteht in einem Abschrecken von 500—520° u. einem 
langeren Anlassen (20—24 Stdn.) bei 140—185°. In  gewissen Fiillen konnnt man 
auch ohne Abschrecken aus. Die Werkstoffe besitzen besonders hohe Werte fiir die 
Streckgrenze u. einen hohen Widerstand gegen Wechselbeanspruehung. (E. P. 394 746 
vom 5/2. 1932, ausg. 27/7. 1933.) Geiszler .

Willibald Raym, Deuz, Westf., und Wilhelm Morgenbrod, Vorst bei Krefeld, 
Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Hartę der rerschiedenen Stellen einer 
Oberflaehe durch das Aufschleudern harter, kugelformiger Priifkorper auf diese Ober- 
flache, derart, daB sie seitlich abprallen u. ihre Sprungweite auf einer Schreibflache 
selbsttatig aufzeichnen, dad. gek., daB die Schleudervorr. iiber dio Priifflache hinweg- 
gefiihrt wird u. dio Priifkorper in selbsttatig geregelter Zeitfolge abgesehleudert werden, 
so daB auf der Schreibflache eine fiir die untersuchte Profillinie des Priifstiickes charak- 
terist. Hartekurve selbsttatig aufgezeichnet wird. — Wenn es sich z. B. daruru handelt, 
die Umflache einer Walze zu untersuchen, so braucht man nur die ganze Vorr. in Langs- 
riehtung der Achse iiber die Walze zu verschieben u. dabei gegebenenfalls die Walze in 
langsame Umdrehung zu versetzen, um sof ort eine Kurve aufgezeichnet zu erhalten, 
die der Harteverteilung an den verschiedenen Stellen entspricht. (D. R. P. 583 504 
KI. 42k vom 26/1. 1930, ausg. 5/9. 1933.) H e in r ic h s .

Charles Gros, Traite complot de soudage au s soudures fortes et aux soudures d ’etain, suivi 
d’exemples d ’applications pratiąues. Paris: Desforges, Girardot et Cie. 1933. (115 S.) 
Br.: 10 fr.



3616 H ,x . O r g a n is c h e  I n d u s t r ie . 1933. II.

[russ.J A. N. Shirontiu, Die thermische Bearbeitung von Stalli. Teil 2. Leningrad-Moskau-
Swerdlowsk: Gosmetallurgisdat 1033. (II, 134 S.) 2 Rbl.

[russ.] W. I. Smirnow, Pyrometallurgic des Kupfers. Moskau-Swerdlowsk: Ural. obi. gos.
isd. 1933. (348 S.) Rbl. 7.25.

IX. Organische Industrie.
I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Theodor Wallis,

Dessau-Ziebigk), Verfahren zur Entwdsserung cnyanischer Fliissigkeiten durch Galcium- 
sulfat gemaB D. R. P. 573539, gek. durch den Zusatz inerter, feinpulveriger u. fein- 
poriger Stoffe, welche ein An- u. Zusammenhaften des Gipsea yerhindern, Beispiels- 
weise wird unter Verwendung feinst gepulverter Stoffe ein einwandfreies Arbeiten 
erzielt mit einem Zusatz von 5—10% Kieselgel, 15—20% Kieselgur, 20—30% Tallcum, 
Fullererde, Tonerde oder FeJO3, sowie von 30—40% Sand, Koks u. Olas. 2 Beispiele 
erlautem das beanspruehte Verf. (D. R. P. 584705 KI. 12 o vom 14/1. 1932, ausg. 
26/9. 1933. Zus. zu D. R. P. 573539; C. 1933. 1. 3364.) Gante.

Doherty Research Co., New York, ubert. von: Sylyan R. Merley, Dover, 
New Jersey, V. St. A., Entwassem von Alkoholen und anderen organischen Fliissigkeiten. 
Bei der azeotrop. Entwasserung von Alkoholan u. Eslem  wird ais Tragerfl. ein niedrigsd. 
wasserunl. KW-stoffpolymerisationsprod., das ais Abfallprod. bei der Behandlung von 
olefinhaltigen Petroleumkohlenwasserstoffen mit konz. Sehwefelsaure anfallt, ver- 
wendet. Ein solches Prod. bildet mit W. ein konstant sd. Gemiseh von hokem W.-Geh. 
u. ist ais Tragerfl. wirksamer ais andere bekannte Tragerfll. bei azeotrop. Dest., wie 
Bzl. Die neue Tragerfl. enthalt neben gesiitt. KW-stoffen Diisobutylen. (A. P. 1 873 005 
yom 23/5. 1928, ausg. 23/8. 1932.) R. Herbst.

Ralph L. Brown und William W. Odell, Pittsburgh, Pennsylvanien, V. St. A., 
Herstellung von sauersloffhaltigm Veriindungen. Gesiitt. KW-stoffe werden georackt 
u. die dabei erhaltenen ungesatt. KW-stoffe durch Einw. von W.-Dampf in Ggw. yon 
geeigneten Katalysatoren bei Tempp. iiber 100° zu Alkoholen u. Ałhern hydratisiert; 
die nicht umgewandelten KW-stoffe werden im Kreislauf in die Craekkammer zuriick- 
gefiihrt. (A. P. 1 873 538 yom 21/9. 1927, ausg. 23/8. 1932.) R. Herbst.

Standard Oil Co., Chicago, Illinois, ubert. von: Merrill A. Youtz, Hammond, 
Indiana, Herstellung von OlykoUn. Olefine werden in Alkalilauge unter Drucken von 
20—200 at gel. u. diese Lsgg. bei Tempp. von 10—25° der Elektrolyse unterworfen, 
wobei die Olefine zu Olykolen oxydiert werden. ZweckmaBig yerwendet man fiir das 
Verf. eine Natronlauge von ca. 25%. Athylen wird so in Athylenglykol ubergcfiilirt. 
(A. P. 1 875 310 yom 7/2. 1930, ausg. 30/8. 1932.) R. Herbst.

Karl Wilhelm Rosenmund, Kiel, Herstellung von Monoacyldlhylendiamin und 
seinen Derivalen. Athylendiamin wird mit einem Ester einer einbas. aliphat. Carbon- 
saure, gegebenenfalls unter Druck, erhitzt u. das Acylderiy. etwa durch Dest. isoliert. 
Das Athylendiamin kann am N alkylsubstituiert sein. Z. B. wird 1  Mol. Athylacetat 
mit 1,2 Mol. Athylendiaminhydrat einige Stunden unter Druck auf 100° erhitzt u. 
durch Dest., zuletzt im Hochyakuum, aufgearbeitet. Das Monoacetylathylendiamin 
(in W. 1. Ol von bas. Rk.) hat den Kp .2 135—140°. Entsprechend entsteht Mono- 
butyrylathylendiamin, K p .ll6 146—148°, Monoisobutyrylathylendiamin, Kp.ll8_s,s 140 
bis 150°, Monoisovalerylathylendiamin, Kp.j)8_2j2 136—142°, Didthyhnonoacetyldthylen- 
diamin, K p .1)8_2>2 152—168°, Monocrotonylathylendiamin, Kp .20 1 60—170°, Mono- 
propionylathylendiamin, Kp .2 138—143°, CyclohezylmoTwacetyldthylendiamin, Kp.2)2168° 
(Chlorhydrat: F. 186°). (A. P. 1926 015 yom 19/6. 1931, ausg. 5/9. 1933. D. Prior. 
31/10. 1929.) , Donat.

Karl Wilhelm Rosenmund, Kiel, Herstellung von N,N'-Diacylathylendiaminen 
und ihren Derwaten. Monoacylatliylendiamine (ygl. A. P. 1926015; vorst. Ref.), die 
am N alkyliert sein konnen, werden zur Einfuhrung einer anderen Acylgruppe in die
2. Aminogruppe bei Zimmertemp. bis zu 180° mit einbas. Carbonsauren, ihren Halo- 
geniden, Anhydriden oder Estern umgesetzt. Z. B. werden 10 g MonoacetyMlhykn- 
diamin in 20 1 W. mit etwas mehr ais bereehnet Bromdiathylacetylbromid in der Kalte 
umgesetzt. Das Acetylbromdidthylacetylathylendiamin hat — aus Ligroin — den F. 72 . 
Entsprechend entsteht PropionylbromisovalerylałJiylendiamin, F. 193°, Fropionylbrom- 
didthylacetylathylendiamin, F. 57—59°, Acetylsalicoylathylendiamin, F. 140—141 °, Acetyl- 
benzoylałhylendiamin, F. 175°, Bromdidthylacetylcyclohezylacetyldłhylendiamin, F. 104 , 
Acetylcinnamoylathylendiamin, F. 183° (weiGe Nadeln aus Athylacetat). (A. P- 
1 926 014 vom 19/6. 1931, ausg. 5/9. 1933. D. Prior. 31/10. 1929.) Donat.
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Standard Oil Development Co., V. St. A., Erzeugung von Acetaldehyd aus Acetylen. 
im elektr. Lichtbogen aus Kokereigasen, Naturgasen oder Crackgasen erzeugtes Acetylen 
wird durch Waschen mit geeigneten Lósungsmm., wie Gasól, von Verunreinigungen, 
wie Diacetylen, befreit u. das gereinigte Acotylen anschlieCend nach Zumischung von 
W.-Dampf zweeks Hydratisierung zu Acetaldehyd iiber geeignete Katalysatoren getiihrt. 
Die Arbeitsweise wird mit Hilfe von Zeichnungon der Anlage naher erlautert. (F. P. 
744772 vom 29/10. 1932, ausg. 26/4. 1933. A. Prior. 25/11. 1931.) R. H erbst .

Van Schaack Bros. Chemical Works, Inc., Chicago, ubert. von: Robert
H. Van Schaack jr., Evanston, Illinois, Ketoalkohole. Aceton wird in Ggw. alkal. 
Kondensationsmittel mit hóheren Ketonen zur Rk. gebracht. Z. B. wird 1 Mol. Aceton 
mit 1 oder 2 Moll. Methylathylketon u. einer kleinen Mengo eines Gemisches aus 1 Teil 
NaOH u. 2 Teilen CaC03, die auf 1000 Teile Ketonmischung zweckmaBig 5 Teile be
tragt, unterhalb 25° ca. 22 Stdn. vemihrt. Es bilden sich dabei 4-Oxy-4-methyl- 
hexanon-(2) u. 5-Oxy-5-melhylhexanon-(3). (A. P. 1926 567 vom 17/12. 1929, ausg. 
12/9. 1933.) R. H erbst .

Henry Dreyfus, England, Verfaliren zur Herstellung bliphalischer Saureanliydride. 
Der therm. Zers., z. B. bei 350—900“ u. besonders bei 500—700°, werden aliphat. Carbon- 
sauren u. besonders Essigsaure in Mischung mit begrenzten Mengen, z. B. 5—25°/0 
u. besonders 8—15% vom Gewicht der Saure, an W.-Dampf unterworfen. Die Saure 
kann vor der Zers., z. B. durch Warmeaustausch, auf etwa 250—350° erhitzt werden. 
Dio Aufarbeitung der Rk.-Prodd. geschieht in ublicher Weise. (F. P . 751823 vom 
4/3. 1933, ausg. 11/9. 1933. E. Prior. 1/4. 1932.) D onat.

Henry Dreyfus, England, Verfahren zur Herstellung aliphatischer Saureanhydride. 
Bei der therm. Zers. aliphat. Carbonsiiuren, insbesondere Essigsaure bei Tempp. von 
350—800°, vorteilhaft von 550—700°, werden Katalysatoren, wie Alkali- oder Erd- 
alkaliwolframate oder -phosphale verwendet, dereń Wrkg. durch Zusatze von etwa
2—40% u. besonders von 5—25% an Erdalkalioxyden oder Oxyden des Al, T i oder
V gesteigert ist. Erwahnt sind: Na-Metaphosphat geschm. +  5% Kalk oder 7% SrO 
oder 4% Ti-Dioxyd, sowie festes Ca-Wolframat +  10% Kalk oder 5% A120 3 oder 
13% V-Pentoxyd. (F. P . 752 270 vom 11/3. 1933, ausg. 20/9. 1933. E. Prior. 1/4.
1932.) Donat.

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie G. m. 
b. H., Deutschland, Verfahren zur Herstellung von Estem und neuen industriellen Pro
duktem daraus. Bei der katalyt. Umesterung von Glyceriden mit aliphat. Alkoholen 
wird ein geringer tlbersehufl der letzteren iiber die theoret. notwendige Menge ver- 
wendet, so daB sich das gebildete Glycerin ais Schicht abscheidet. Stoffe, wie KW- 
stoffe oder A. konnen die Abscheidung beschleunigen oder die Lsg. zwischen Glycerid, 
Alkohol u. Katalysator begunstigen. Es kann beim Kp. der Mischung gearbeitet 
u. dann absitzen gelassen werden. Z. B. werden Ricinusól, Leinol oder Olivenol mit 
Methanol, A . oder Butanol umgeestert. Der AlkoholiiberschuB kann ausgewaschen 
oder abdcst. werden. Aus 01ivenól u. Butanol wird z. B. Butylstearat vom F. 32—34° 
erhalten. (F. P. 752150 vom 8/3.1933, ausg. 16/9.1933. D. Prior. 22/4.1932.) Donat.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Vinylestem 
hoherer Fettsauren durch Einw. von Acetylen auf gesatt. oder ungesatt. Carbonsiiuren 
mit mindestens 5 C-Atomen in Ggw. von Zn- oder Crf-Salzen organ. Carbonsiiuren in fl. 
Phase, insbesondere bei 10—25 at Druck bei 120—300°, wobei inerto Gase u. Losungsmm. 
zugesetzt werden konnen. — In eine Lsg. von ZnO in Valeriansaure preBt man bei 180° 
unter 20—25 at ein Gemiseh von Acetylen u. N2 ein; durch fraktionierto Dest. wird 
der Valeriansaurevinylester (Kp. 134°) gewonnen. Ahnlich werden erhalten: Capron- 
sauremnylester, Kp. 165—167°; Caprylsaureester, Kp .12 94°; Laurinsdureester, Kp.., 123°; 
ilyristinsaureester, Kp.3 150°; Palmitinsaureester, K p .2 165°; Stearinsaureester, 
Kp.2 167°; Oleinsaureester, Kp .2 173°; Benzoesdureester, Kp .3 72—74°; Acetylsalicyl- 
sdureester, Kp .3 145—150°; Abfetinsaureester, Kp.„ 200—225°. — Die Ester konnen 
mit Katalysatoren, auch zusammen mit Styrol, Vinylhalogeniden, Acrylsiiureestem 
oder Diolefinen, polymerisiert werden. Die Polymerisate der Vinylester der Sauren 
mit 5—12 C-Atomen sind elast., kautscliukahnliche Massen; die der Sauren mit mehr 
ais 12 C-Atomen feste, pulverisierbare, wachsahnliche Stoffe; die der ungesatt. Sauren 
mit mehr ais 12 C-Atomen hochviscose Fil. (E. P. 395 478 vom 23/4. u. 20/7. 1932, 
•insg. io /8 .1933.) K inderm ann .

Edward J. Powers, Silyer Creek, N. Y., V. St. A., Verfahren zur Herstellung 
acylierter Ester von Oxysauren. Aliphat. Oxysauren oder ihre Glyceride, wie Milchsdure,
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Weinsaure, Ricinolsaure, Ricinnsol werden mit Alkyl- oder Aralkyleslem yon aliphal., 
aromat, oder Eetocarbonsauren, wie Athyl-, Butylacelat oder Acetessigester, z. B. durch 
Erhitzen unter RiickfluB in Ggw. von Veresterungskatalysatoren, wie HC1, H2S04 usw. 
umgesetzt, wobei die Acylgruppe des Esters die OH-Gruppe der Oxysaure acyliert 
u. der Alkoholrest des Esters die Oxysiiure yerestert oder ihr Glycerid umestert. Nach 
einigen — etwa 3—5 — Stdn. sind etwa 60—75% der Ausgangsstoffe umgesetzt. 
Auf diese Weise werden z. B. Acetylathyllactat (aus Milchsiiure u. Essigester) u. der 
Athylester der Acetacelylricinolsdure (aus Ricinusól u. Acetessigester) erhalten. (A. P. 
1 927 295 yom 24/7. 1929, ausg. 19/9. 1933.) Donat.

Edward J. Powers, Buffalo, N. Y., V. St. A., Ester der Oxyfettsduren des Ritinus- 
ols. Vgl. A. P. 1927295 (vorst. Ref.). Nachzutragen ist, daB reine oder unreine Ricinol- 
sauren oder Ricinusól mit Butyl-, Isobutyl-, Benzylacetat, Propylformiat, Butylbutyral, 
Athyłpropionat, Athylbenzoat usw. zu Plastifizierungsmitteln fur NUrocdlulosdacke, 
Filme, Kunstleder umgesetzt werden kónnen. (A. P. 1927 296 vom 18/6. 1930, ausg. 
19/9. 1933.) Donat.

Goodyear Tire & Rubber Co., V. St. A., Verfahren zur Hydrierung von primdren 
aromatischen Aminen durch Behandlung dieser in flussiger Phase mit H2 unter hoheren 
Drucken, bei einer Temp. ungefahr zwischen 175—250° in Ggw. eines auf einem Trager 
niedergeschlagenen reduzierten Ni-Katalysators. GemiiB den weiteren Anspriichen soli 
der mit einer 1. Ni-Yerb. getrankte Trager mit einem bas. Carbonat behandelt u. der 
NiC03-Nd. reduziert werden. Ais poróse Tragersubstanz dient insbesondere Kieselgur. 
Z. B. wird Anilin unter Druck von 150—240 a t in Ggw. eines auf Kieselgur nieder
geschlagenen Ni-Katalysators in einem Drehautoklaven bei 175° 5—8 Stdn. hydriert. 
Es werden bei der fraktionierten Dest. der Rk.-Mischung erhalten: 45°/0 Cydohezylarnin, 
5—10% Dicydohexylamin u. 25% unverandertes Anilin. Die Ausbeute an Cyclohexyl- 
amin betragt ungefahr 80%. In weiteren Beispielen wird die Hydrierung yon fi-Naph- 
thylamin, Benzidin, event. in Ggw. von Methylcyclohexan ais Losungsm., durchgefiihrt. 
(F .P . 750903 vom 16/2. 1933, ausg. 22/8. 1933. A. Prior. 27/6. 1932.) Gante.

Martin Battegay, Frankreich, Herstdlung von Aminosulfonamiden. (Hierzu vgl.
C. 1932. II. 1604.) Nachzutragen ist, daB das Phthalimid-Ńa durch Eintragen von 
yerteiltem Na in eine Lsg. von Phthalimid in Dimethylanilin hergestellt wird; mau 
heizt auf 160°, lafit nach Beendigung der H-Entw. erkalten, filtriert rasch u. waseht 
mit Bzl. (F .P . 42 365 vom 27/2. 1932, ausg. 11/7. 1933. Zus. zu F.P. 735 765;
C. 1933. 1. 1017.) Altpeter.

Howards & Sons Ltd., John William Blagden und George Charles Harry 
Clark, Ilford, Verfahren zur Herstellung von Cydohexylcyclohexanol u. dessen Homo
logen, dad. gek., daB man Cyclohexylideneyclohexa7ion oder Homologe davon in Ggw. 
eines Hydrierungskatalysators, der zur Gruppe der niehtedlen Metalle gehort, der 
katalyt. Hydrierung unterwirft. In  weiteren Anspriichen ist die Hydrierung unter 
bis zu 10 a t steigenden Drucken u. bei bis etwa 150° steigenden Tempp. yorgesehen. 
Dem Katalysator soli gegebenenfalls ein Fórderer zugegeben werden. — Z. B. wird 
gereinigtes Cyclohexylidencyclohexanon bei 150° u. unter 10 at H2-Druck in Gg"'. 
eines Ni-Katalysators, der MgO ais Fórderer enthalt, hydriert. Wenn die H2-Aufnakme 
aufhórt, wird der Katalysator durch Filtration abgetrennt u. die FI. durch Dest. ge- 
reinigt. In fast quantitativer Ausbeute wird Cyclohexylcyclohexanol vom Kp. 264° 
erhalten. — Im Beispiel 2 wird das gereinigte Kondensationsprod. aus handelsublichem 
Methylcyclohexanon (eine Mischung aus isomeren Mdhylcyelohexylidenmethylcydo- 
hexanown vom Kp. 270—300°) angewandt. Erhalten wird eine Mischung von isomeren 
Methylcyclohexylmethylcydohexanolen (Kp. 265—280°). In  einem weiteren Beispiel 
werden 100 Teile Handels-Cyclohexanon von 90%ig. Reinheit mehrere Stunden mit 
5 Teilen HC1 yom spezif. Gewicht 1,16 auf 100° erhitzt. Das nach dem Aufarbeiten 
erhaltene Prod. wird in Ggw. eines Ni-Katalysators unter Druck hydriert. Gewonnen 
werden 40 Teile eines Prod. yom Kp. 260—270°. — Ais Katalysatoren werden auBer 
Ni- noch Fe- u. Cu-Katalysatoren oder Mischungen dieser u. ais Fórderer, die auch auf 
Tragern aufgetragen sein kónnen, auBer Mg0Cr„0„ genannt. (E. P. 397 883 vom 
1/2. 1932, ausg. 28/9. 1933.) " . Gante.

Howards & Sons Ltd., Ilford, John Read, St. Andrew^s, und William Jołrn 
Grubb, Anstruther Wester, Verfahren zur Herstellung von optisch akliten Meniholen, 
darin bestehend, daB man ein Gemisch yon’ d-Menthol u. l-Menihol in ihre Ester einer 
opt.-akt. Menthozyessigsaure umwandelt, einen der Ester durch fraktioniertes Krystalu- 
sieren des Gemisches der Ester abscheidet u. den abgeschiedenen Ester unter solchen
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Bedingungon liydrolysiert, unter welchen dic wahrend der Hydrolyso freigemachte 
Menthoxyessigsaure nicht zerlegt wird. GemiiB Anspruch 2 sollcn die in den Mutter- 
laugen der yorausgehenden fraktionierten Krystallisation enthaltenen Ester zerlegt 
u. die freigemachten Menthole in Ester einer opt.-akt. Menthoxyessigsiiure iibergefuhrt 
werden, dereń opt. Drehrichtung derjenigen der opt.-akt. Menthoxyessigsaure ent- 
gegengesetzt ist, dereń Ester in der Anfangsstufe des Verf. gebildet wurde, einer der 
Ester soli durch fraktioniertes Krystallisieren des so erhaltenen Gemisches der Ester 
abgeschieden u. der abgeschiedene Ester unter solclien Bedingungen hydrolysiert 
werden, unter welehen die wahrend der Hydrolyse freigemachte Menthoxyessigsa.urc 
nicht zerlegt wird. In weiteren Anspriichen sind yerschiedene Ausfiihrimgsformen 
angegeben. — Z. B. werden 164 g Mentholracemal in Pyridin gel., mit l-Menthoxyacetyl- 
clilorid behandelt, es ergeben sich 312,7 g Mentholraeematester der l-Menthoxyessig- 
saure. 297 g dieses Esters werden achtmal aus CH3OH umkrystallisiert u. ergeben 
67 g des reinen d-Menthylesters der l-Menthoxyessigsaure ([<x]d = —6,3°), entsprechend 
einer Ausbeute von 45°/0 der Theorie. Bei der Hydrolyse dieses Esters mittels verd. 
alkoh. KOH (ungefahr l%ig) wird in einer Ausbeute yon 83,5% der Theorie d-Menthol 
erhalten (F. 42—43°, Kp .12l5 99°; opt. Drehung: [a]D =  +49,95°). Bei der Auf- 
arbeitung der alkoh. Mutterlaugen werden die in diesen enthaltenen Ester yerseift, 
das freigemachte Menthol wird wiedergewonnen. 29 g des so gewonnenen Menthols 
werden durch Behandlung mit der theoret. Menge d-Menthoxyacetylchlorid yerestert. 
Nach Abscheiden des Esters u. Umkrystallisieren aus CH3OH wird der reine 1-Menthyl- 
ester der d-Menthoxyessigsaure (fa]n =  +7,1°) erhalten. Durch Verseifen des Esters 
wird reines 1-Menthol erhalten (F. 42—43°, Kp .10 93° u. opt. Drehung: [a]n =  —49°). 
(E. P. 397 212 yom 4/3. 1932, ausg. 14/9. 1933.) Gante .

Leon Darrasse, fitienne Darrasse, Lucien Dupont, Frankreićh, und Egon Elod, 
Deutschland, Yerfalire.il zur Darslellung von Bornylozalatm durch direkle Einwirkung 
ton wasserfreier Oxalsaure auf Terpentinol, darin bestehend, daB man die Rk. unter 
anhaltender, z. B. durch Ruhren bewirkt er Bewegung des Rk.-Gemisches bei Tempp. 
yon etwa 110—125° ausfuhrt u. dabei fur eine Entfernung des Reaktionswassers aus 
den entstehenden Diimpfen, z. B. durch Einschaltung einer wasserbindenden Vorlage 
in den Weg des zirkulierenden Gas- bzw. Dampfstromes Sorge tragt. Wird in yolliger 
oder weitgehender Abwesenheit yon Sauerstoff gearbeitet, so kann auf die Entfernung 
des Reaktionswassers ganz oder zum Teil yerzichtet werden. Die gleichzeitige Bewegung 
des Reaktionsgemisches u. dic Entfernung bzw. Fernhaltung von Sauerstoff kann 
dadurch bewirkt werden, daB ein Strom von sauerstoffreien oder sauerstoffarmen 
wasserfreien Gasen oder Dampfen durch das Reaktionsgemisch geleitet wird, wobei 
gegebenenfalls die Wirbelwrkg. des Gasstromes durch mechan. Mittel unterstutzt oder 
der Gasstrom durch eine Riihrvorr. o. dgl. eingefiihrt u. yerteilt wird. Weitere Anspruche 
sehen den Zusatz sauerstoffaufnehmender Mittel, z. B. Hydrochinon resp. das Arbeiten 
unter yermindertem Druck vor. Z. B. werden 1 kg Pinen u. 330 g wasserfreie, gut 
pulverisierte Oxalsaure in einer Ruhrapparatur unter Einleiten eines starken Gasstromes 
yon sauerstoffreier C02 8 Stdn. lang bei 115° aufeinander einwirken gelassen. Der 
Anteil des erhaltenen Gemisches yon Bornyloxalaten, unyerandertem Ausgangsmaterial 
u. fluchtigen durch Isomerisation entstandenen Terpenprodd. an Bornyloxalaten betragt 
60%, bezogen auf das yerwandte Terpentinol. Nach dcm Aufarbeiten des Gemisches 
u. Verseifung der Bornylester erhalt man ein Gemisch von Borneol u. Isoborneol. 
Es werden, wie gesagt, 60% des Ausgangspinens in dieses Gemisch yerwandelt, der 
Rest yon etwa 40% kann fiir beliebige Zweeke der Verwendung von Terpentinol dienen. 
4 weitere Beispiele erlautem auBerdem noch das Verf. (F. P. 751 275 yom 23/2. 1933, 
ausg. 30/8. 1933. D. Prior. 29/2. 1932.) Gante .

GesellschaJt fur Chemisclie Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
ton Sulfonsduren der Terpenreihe durch Behandlung yon Terpineol mit einem sulfo- 
nierend toirkenden Mittel bei niedriger Temp. Z. B. 50 Teile Terpineol werden in einem 
Ruhrkessel auf —10 bis 0° abgekuhlt, dann laBt man sehr yorsichtig unter fortwahrendem 
Ruhren 150 Teile Chlorsulfonsaure so einlaufen, daB die Temp. nieht iiber +10° steigt. 
Die M. wird dann 3 Stdn. bei +10° geruhrt, danach laBt man die Temp. auf 20—30° 
steigen u. halt diese 20—30 Stdn. ein, bis eine Probe der Reaktionsmischung keine 
milchige Lsg. mehr in W. gibt. Naehdem das Sulfonierungsgemisch auf Eis gegeben 
ist, wird unter Abkuhlen mit Na2C03 oder NaOH neutralisiert, die schwach alkal. 
Lsg. wird kurze Zeit auf 80—90° erhitzt, dabei scheidet sich eine geringe Menge einer 
unl. Substanz ab, die durch Filtration oder Extraktion durch Athylacetat abgetrennt
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wird. Beim Eindunsten der wss. Lsg. bleibt das Sulfonierungsprod. des Terpineols 
in Form eines Salzes, das in W. 11. ist, zuriick. Die Lsgg. haben Netz- u. Reinigungs- 
wrkg. In  einem weiteren Beispiel wird Terpineol mit rauehender I i2S04 sulfoniert. 
Die Prodd. sollen insbesondere in der Textilindustrie Anwendung finden. (E. P. 398 086 
vom 20/1. 1933, ausg. 28/9. 1933. Schwz. Prior. 21/1. 1932. F. P. 749013 vom 13/1. 
1933, ausg. 17/7. 1933. Schwz. Prior. 21/1. 1932.) Ga n te .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Hopff, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung von Carbonsaureamiden, dad. gek., 
daB man auf ein- oder zwe.ikernige. aromat. KW-stoffe bei Ggw. von Kondensations- 
mitteln, wie sie fiir FRiEDEL-CRAFTSsche Rkk. in Frage kommen, Salze der Cyansaure 
u. Halogenwasserstoff zur Einw. bringt. — Z. B. leitet man in eino Misehung aus 
500 Teilen Bzl., 130 Teilen A1C13 u. 81 Teilen K-Cyanat HCl-Gas, bis kein Cyanat 
mehr nachweisbar ist. Nach dem AusgieBen auf Eis u. liblicher Aufarbeitung wird 
Benzamid vom F. 126—127° in guter Ausbeute erhalten. Entsprechend wird aus 
Toluol u. Na-Cyanat p-Toluylsdureamid vom F. 158° u. aus Naphtlialin in CS, u. 
K-Cyanat cc-Naphthoesaureamid vom F. 202° erhalten. (D. R. P. 584142 KI. 12o

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jaeger, Mount Lebanon, 
Lloyd C. Daniels und Herbert J. West, Crafton, Herstellung von Dicarbonsaureimidm 
durch Einw. von NH3- oder Aminsalzen auf die Alkalisalze der Diearbonsauren. — 
Man lóst z. B. das Oxydationsprod. des Aeenaphthens in Na2C03 u. erhitzt die Lsg. 
mit (NH1 )2S04, NH,C1, NH.jN03 o. dgl. 16 Stdn. auf 70—95°, wobei das Naphthalimid 
mit quantitativer Ausbeute entsteht. Durch Einw. yon NaOCl laBt sich das Prod. 
von fiirbenden Beimengungen befreien. Es selim. bei iiber 300°, zumeist bei 301°. — 
Aus Antliracen-l,9-dicarboiisaure erhalt man das Imid in gleicher Weise. Statt NH3 
kann man Methyl-, Athyl-, Gyclohexylamin- oder Anilinhydrochlorid yerwenden. (A. P. 
1 919 889 yom 31/12. 1929, ausg. 25/7. 1933.) Altfeter.

Federal Phosphorus Co., Anniston, Herstellung von hochsiedenden hmplexen 
Diarylverbindungen. Zu Schwz. P. 140707; C. 1931. I. 160 ist nachzutragen, daB an 
Stelle des zur Zers. verwendcten Bades von geschm. Pb geschm. CaCL bzw. Mischungen 
yon CaCl2 u. Na-Salzen benutzt werden konnen. (N. P. 48 513 vom 10/9. 1929, ausg. 
13/10. 1930. Zus. zu N. P. 48224; C. 1932. II. 4423.) Drews.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Pyridino- 
rerbindungen. (Hierzu vgl. F. P. 727528; C.1932. II. 3307.) Nachzutragen ist folgendes: 
Die Rk. laflt sich durch Zugabe von die Oxydation fordernden Mitteln, wie Yanadin- 
pentoxyd oder Selcnozyd erleichtem. (E. P. 394416 vom 1/2. 1932, ausg. 20/7.

— , Erholite Lichtechtheit bei feurigen und satten basischen Farbungen. Eine satte 
u. feurigeFarbung laBt sich auf dem mit Tannin u. Sb-Salz yorgebeizten u. mit Diamant- 
griin BX gefarbten Gut durch Nachbehandeln mit Auxanin B erzielen. Die Farbung 
ist lebhafter ais die mit Indanthrenbrillantgriin B erhaltene. (Dtsch. Farber-Ztg. 69. 
452. 8/10. 1933.) Suvern.

L. A. Jordan, Plastische Massen und die Farbenindustrie. (Decorator 32 . 49 bis 
53. Juli 1933. — C. 1933. II. 2060.) Scheifele.

Felix Fritz, Uber das Verhalten von oxydiertem chinesischem Hólzol. Verwendung 
von luftgeblasenem Holzól fur Linoleumdruckfarben u. Laeke. Das Holzól wird 
16 Stdn. bei 110° in der Oxydationstrommel behandelt. (Farbę u. Lack 1933. 400. 
23. Aug.) Scheifele.

— , Bunte Druckfarben fiir Zeitungsdruclc. (Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer 
Manuf. 3. 255. Sept. 1933.) Scheifele.

Imperial Chemical Ind. Ltd., England, Verfahren zur Erhohung der Wasser-, 
Wasch- und Schiveif3echtheit von Farbungen mit sauren Farbstoffen auf Baumwotte, 
Kunstseide aus regenerierter Cellulose und Wolle, dad. gek., daB man die Faserstoffe 
vor oder nach dem Farben mit yerd. Lsgg. yon Salzen yon Ammoniakderiw., dereń 
N-Atom mit einer aliphat. Kette von mindestens 12 C-Atomen yerbunden ist, ins
besondere ąuaternarer Ammoniumbasen dieser Art, behandelt. Genannt sind: Odo- 
decylpyridiniumbromid; Cetyl- oder Hexadecylpyridinmmbromid, Benzylcelyldiathyl-

vom 3/7. 1932, ausg. 15/9. 1933.) Donat.

1933.) Altfeter.

X. Farberei. Farben. Druckerei,
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nmmoniumchlorid, dio Salze des Didthylcaprylamins u. des Diathylaminoathyloleylamids. 
Gelyllri&thylammoniumchlorid, Ileptadecylamin• u. Hcxadecylaminchlorhydrat. (F. P. 
748 510 vom 5/1. 1933, ausg. 5/7. 1933.) Schmalz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Yerfahren zum 
Resernieren von lierischen Fasem, dad. gek., daB man beim Farben von Mischgeweben 
aus Wollo u. Baumwollo mit Baumwollfarbstoffen, beim Walken gefarbter Wollo in 
Ggw. von we i Ber Wolle in sauren oder neutralen Badern, beim Farben yon dicht 
geschlagenen Stoffen Kondensationsprodd. aus aromat. Oxyverbb. u. Benzoin, die 
Śulfonsiiuregruppen enthalten, zusetzt. Beim Farben von Mischgeweben mit Baum
wollfarbstoffen wird die Wolle reserviert. Beim Farben mit mehreren schlecht egali- 
aiorenden Farbstoffen aus saurem Bade erzielt man gute Egalisierung. Beim Walken 
der gefarbten Wolle wird das Ausbluten auf mitgewalkte weiBe Wolle verhindert. 
Dichtes Wollmaterial wird gut durchgefarbt. (F. P. 749 012 vom 13/1. 1933, ausg. 
17/7. 1933. Schwz. Prior. 16/1. 1932.) Schmalz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Johann Huismann 
und Hugo Schweitzer, Wiesdorf a. Rh.), Verfahren zum Reservieren von Wolle oder 
Seide in Mischgeweben gegen die Aufnahme substantiver Farbstoffe, dad. gek., daB 
man die Ware in dem zum Farben der Baumwolle des Mischgewebes bereiteten Farbe- 
bade mit solchen in W. 1. Sulfonsaure- oder Carbonsaureamiden bzw. ihren Deriw. 
oder Substitutionsprodd. behandelt, in denen die H-Atome der Amidgruppen ganz 
oder teilweise durch Alkyl-, Aryl- oder Aralkylgruppen ersetzt sind. (D. R. P. 544 976 
KI. 8 m vom 31/3. 1929, ausg. 24/2. 1932." Holi. P. 28107 vom 29/3. 1930, ausg. 
15/10. 1932. D. Prior. 30/3. 1929. F. P. 692 888 vom 28/3. 1930, ausg. 12/11. 1930. 
D. Prior. 30/3. 1929. E. P. 333 554 vom 6/5. 1929, ausg. 11/9. 1930. Oe. P. 122 473 
vom 29/3. 1930, ausg. 25/4. 1931. D. Prior. 30/3. 1929.) Schmalz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johann Huis
mann, Leverkusen-Wiesdorf), Verfahren zum Reservieren von Wolle und Seide in Misch
geweben, dad. gek., daB man hier die Ware in einem Vorbeizbade mit den im D. R. P. 
544 976 (vgl. vorst. Ref.) genannten substituierten Saureamiden behandelt. (D. R. P. 
556268 KI. 8 m vom 6/7. 1930, ausg. 5/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 544 976; vgl. vorst. 
Ref. — E. P. 378 045 vom 5/5. 1931, ausg. 1/9. 1932. Zus. zu E. P. 333 554; vgl. 
vorst. Ref.] Schmalz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Freund, 
Frankfurt a. M.), Verfahren zur Herstellung von Konversionseffeklen, dad. gek., daB 
man in bestimmter Musterung Gemische von wasserlósliehen Diazoaminoverbb. mit 
substantiven Azokomponenten unter Zusatz einer zum Losen der Komponenten aus- 
reiohenden Menge Alkali sowie von Reservierungsmitteln, die gegeniiber Estersalzen 
von Leukokupenfarbstoffen reservierend wirken, u. gegebenenfalls einer geringen Menge 
eines milde wirkenden Reduktionsmittels yordruckt, darauf, gegebenenfalls nach einer 
Zwischentrocknung, in einer anderen Musterung Estersalze von Leukokupenfarbstoffen 
unter Zusatz eines Oxydationsmittels, eines nichtfluchtige Saure abspaltenden Mittels 
u. eines Oxydationsbeschleunigers iiberdruckt, den so bedruckten Stoff einem Dampf- 
prozeB unterwirft, darauf waseht u. kochend seift. An Stelle von Estersalzen von 
Leukokupenfarbstoffen kann man Osydationsfarbstoffpraparate verwenden, wobei 
auBer den nichtfluchtige Saure abspaltenden Mitteln u. leicht dissoziierenden Salzen 
noch freie, nichtfluchtige organ. Sauren oder schwache anorgan. Sauren dem zum 
t)berdrueken verwendeten Praparat des Oxydationsfarbstoffes zugesetzt werden kónnen. 
(D. R. P. 583 316 KI. 8 n vom 15/7. 1932, ausg. 6/9. 1933.) Schmalz.

British Celanese Ltd., London, und George Holland Ellis, Spondon, Her- 
sldlung von Mtistenoirkungen auf aus Cdluloseeslem besłehenden oder solche enthaltenden 
Stoffen. Man bedruckt die Stoffe mit einem Mittel, vorzugsweise einem Farbstoff, 
der unter den Arbeitsbedingungen keine oder nur geringe Affinitat zu der Cellulose- 
esterfaser hat u. iiberdruckt dann mustergemaB mit einer M., die ein Lsg.- oder Quell- 
mittel, z. B . Athyllactat, fiir den betreffenden Celluloseester enthalt. An den uber- 
druekton Stellen wird so der Farbstoff auf der Faser fixiert. Dann wird bei erhóhter 
Temp. getrocknet, um das Losungsm. zu verdampfen, u. der nicht fixierte Farbstoff 
ausgewaschen. (E. P. 387 343 vom 28/7. 1931, ausg. 2/3. 1933.) B e i e r s d o r f .

Henry Giesler, Basel, Sehweiz, Verfahren zur Herstellung von Druckeffekten auf 
Geicirken, dad. gek., daB weiBes oder einfarbiges Gewirkc bedruckt, dann aufgezogen 
u. anschliefiend zu neuem Gewirke yerarbeitet wird. Man erhalt so Wirkwaren mit 
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eigenartigen Dessins, wic sie auf andere Weise nielit crhaltlich sind. (D. R. P. 583259 
KI, 8 e T o m  8/10. 1931, ausg. 1/9. 1933.) Sciimalz.

S. E. Charatz und P. W. Chudjakow, U.S.S.R., Herstellung von Lruckpasten aus 
basischen Farbstoffen. Ais Zusatz zu den bas. Farbstoffen werden diejenigen harz- 
artigen Prodd., die durch Behandlung der gemaB Russ. P. 12094 erhaltenen geschwefel- 
ten Phenole mit Sauren entstehen, in Mischung mit Phenol u. A. venvendęt. (Russ. P. 
2 8 1 9 9  vom 21/12.1927, ausg. 30/11.1932. Zus. zu Russ. P. 12 094; C. 1931. I. 
3403.) R ich ter.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Sttisser, 
Koln-Deutz), Darstellung yon Chloraminoalkoxybe)izolsulfonsauren, dad. gek., daB man 
5-Chlor-2-amino-l-alkoxybenzol oder seine in der NH2-Gruppe durch den Rest 
—COCH2 • COR (R =  KW-stoffrest) substituiert-en Abkómmlinge mit sulfonierenden 
Mitteln behandelt. — Die Sulfonierung findet in Monohydrat schon bei 40—50° statt, 
wobei Entalkylierung nicht erfolgt. Es lassen sich so sulfonicren: S-Chlor-2-amino-l- 
methoxybenzol, 5-CMor-2-acetoacetylamino-l-methoxybenzol, die entsprechende l-Atlioxy- 
verb., — 5-Chlor-2-benzoylacetylamino-l-methoxybenzol, — Terephthaloyl-bis-(5-chlor-
2-acelylamino-l-melhoxybenzol). — Die Sulfonsiiuren geben aus W. gut lcrystallisierende
Alkalisalze. Sie dienen zur Herst. von Farbstoffen. (D. R. P. 577 632 K. 12q vom 
15/12. 1931, ausg. 2/6. 1933.) Altpeter.

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Enunet F. Hitch, Wilmington, 
V. St. A., Herstellung von Abkommlingcn der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure (I). Durch 
Zutropfen von Anilin zu einer Lsg. von p-Nitrobenzoesdureclilorid in CC1.„ Abdcst. 
des Lósungsm., Waschen der M. mit Na2C03-Lsg. u. Red. des Riickstandes mit alkoh. 
HC1 u. Fe erhalt man ein Prod.,das bei der Rk. mit I in Toluol in Ggw. von PC13 bei 
Sicdetemp. das 2-Oxy-3-naphthoyl-p-aminobenzanilid liefert, Krystalle aus Chlorbzl., 
F. 291—292°. Ebenso liiBt sich o-Anisidin, o-Toluidin, 2,5-Dichloranilin umsetzen. 
Ausgehend yon n-Butylamin entsteht eine Verb. vom F. 257—258°, — aus Mono- 
iithylanilin eine Verb. vom F. 271—272°, aus [)-Naphlhylamin eine Verb. vom F. 292 
bis 294°. — Die Verbb. sind Zwischenprodd. fiir Azofarbstoffe. (A. P. 1 909 960 vom 
6/ 8. 1929, ausg. 23/5. 1933.) Altpeter.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Her
stellung eines neuen Kond&nsationsproduktes. 2,3-Oxynaphthoyl-4-aniino-3,3'-dimelhyl-
41 -aminodiphenyl, F. 291—293° u. Zers., aus 2,3-Oxynaphthoesaurcchlond in Pyridiii 
mit 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphcnyl unter Riiokflufl, z. B. 38,2 Gewichtsteile, wird 
mit z. B. 23,8 Gewichtsteilen 2-Oxy-3-anthracencarbonsaure in 300 Voll.-Teilen Diathyl- 
anilin auf 100° erhitzt u. nach Zusatz von 4,8 Vol.-Teilen PC13 5 Stdn. auf 120—125° 
gehalten. Das nach iłblicher Aufarbeitung erhaltcne briiunliche Pulver ist wl. in organ. 
Ldsungsmm., 11. in verd. wss. Alkalien u. stellt ein Zwischenprod. fiir Farbstoffe, ins- 
besondere Azofarbstoffe, dar. (Schwz. P. 159145 vom 7/1. 1932, ausg. 1/3. 1933.) Don.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Bergdolt, 
Koln, A. Ossenbeck, Koln-Mulheim, E. Tietze und F. Gund, Koln), Herstellung yon 
Azofarbstoffen auf der Faser, dad. gek., daB man 1,3-Diketone von der allgemeinen 
Formel X 'CO • CH2-CO-Y, worin X u. Y kohlenstoffgebundene, aliphat., aromat, 
oder gemischt aliphat.-aromat. Reste sind, mit Diazoverbb. auf der Faser kuppelt u. 
dabei die Komponenten so wahlt, daB sie keine wasserlóslichmachenden Gruppen 
enthalten. — Man erhalt gelbe bis orange Farbungen, die sich rein weiB atzen lassen. 
Die Farbungen des Farbstoffes Dibenzoylmethan -<—  l-Methyl-2-amino-4-chlor-5- 
benzoylaminobenzol sind koch- u. liehtecht griinstichiggelb, Benzoyl-{p-cMorbenzoyl)- 
melhan -<-—  l-Chlor-2-amino-4-methoxy-5-benzoylaminobenzol rotstichiggelb, Toluyl- 
benzoylmetJian -i,—  2,4'-Dimethyl-5-methoxy-2'-nitro-4-aminoazobenzol orangerot, 
Acetylaceton-<—  l,4-Diathoxy-2-amino-5-benzoylaminobenzol orange, Benzoylaceton-4.
3-Nitro-l-aminobenzol gelb. (D. R. P. 585352 KI. 22a vom 2/4. 1932, ausg. 2/10.
1933.) Franz.

British Celanese Ltd., London, und Georg Holland ElliS, Spondon b. Derby, 
Yerfahren zur Herstellung von Azofarbstoffen auf der Faser, insbesondere auf Cellulose- 
estern und -ałhem sowie tierischen Fasem, dad. gek., daB man die Faser mit wss. Dis- 
persionen des Amins u. der Azokomponente oder einer von beiden klotzt oder bedruckt, 
dann mit feuchter Hitze behandelt, z. B. darnpft, u. schlieBlicli je nach der Art der 
Vorbehandlung diazotiert u. entwiokelt, mit Diazolsgg. behandelt oder, bei Anwesenlieit 
beider Komponenten auf der Faser, salpetrige Saure einwirken laBt. Das A erf. gestattet 
cin kontinuierliches Arbeiten. (E. P. 394 317 vom 9/12. 1931, ausg. 20/7. 1933.) SCHJL
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur HersUllung von 
Azofarbstoffen auf pflanzlichen Fasern, dad. gek., daB man die Faser wie ublich mit 
Imido-, Alkyl-, Aralkyl- oder Arylimidoyerbb. der Homophthalsaure oder dereń im 
Bzl.-Kern substituierten Deriw. grundiert, mit Diazoyerbb. entwickelt u. fertig macht. 
Aus dem Phenylimid der Homophthalsaure u. diazotiertem l-Amino-2,5-dichlorbenzol 
erhalt man eine griinstichig gelbe Fiirbung, die sich weiB iitzen laBt. (F. P. 747 531 
vom 14/12. 1932, ausg. 19/6. 1933. D. Prior. 15/12. 1931.) Schmalz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahren zur 
Herstellung von Azofarbstoffen auf Wolle, dad. gek., daB man die Wolle mit alkal. Lsgg. 
yon unsulfonierten 2,3-Oxynaphthoesaiirearyliden, die kcine SO,NHR (R =  H, Alkyl 
oder Aryl)-Gruppe entlialten, im Flottenyerhiiltnis von etwa 6 :1  bis 50: 1 behandelt,

wobei dio Flotte nicht mehr ais 5°/0 vom Wollgewicht an Arylid u.
etwa das 1,5—2,5-facho des Arylids an Alkalihydroxyd, aber nicht 
mehr ais 4 g Alkalihydroxyd je 1 enthalten soli. Wenn das Grun- 
dierungsbad erschopft ist, wird mit Diazoyerbb. von der allgemeinen 
Formel (I), worin ein x einen —NH—CO—R (R =  Alkyl, Aralkyl, 
Aryloxyalkyl, Aryl), das andere x u. ebenso y H, Halogen, Alkyl- 
oder Alkoxygruppen bedeuten, in tiblicher Weise entwickelt. Man 

erhalt rote bis blaue Fiirbungen von groBer Reinheit u. Echtheit. (E. P. 396 859 vom 
31/3. 1932, ausg. 7/9. 1933.) Schmalz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfaliren zur 
Herstellung von wasserunloslichen Azofarbstoffen auf Wolle, dad. gek., daB man die 
Wolle in alkal. Bade mit Aryliden aromat. Carbonsauren, wie 2,3-Oxynaphthoesaure- 
aryliden, grundiert, dann mit Lsgg. behandelt, welche dio alkal. Rk. lierabmindernde 
Puffersubstanzen, wio NaHC03, MgS04, NH4-Salze, saure Pliosphate, schwache Sauren 
u. dgl., sowie gegebenenfalls Emulgier- oder Lósungsmm., wic Seifen, dereń Ersatz- 
raittel oder Kolloide, enthalten, u. schlieBlich die Fiirbung wie ublich durch Beliandeln 
mit Diazolsgg. entwickelt. Man erhalt Farbungen yon erhóhter Reibeehtheit. (F. P. 
751 222 yom 22/2. 1933, ausg. 29/8. 1933. Schwz. Prior. 9/3. 1932.) Schmalz.

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Herstellung von Azofarbstoffen 
und Zuńschenprodukten. Man behandolt Aminonaphtholsulfonsauren mit reaktions- 
fahigen Gallensaurederiyy. u. yereinigt die erhaltenen Verbb. mit Diazoyerbb. Dio 
erhaltenen Farbstoffe sollen wegen ihrer starken bactericiden Eigg. therapeut. Ver- 
wendung finden. Ais Gallensiiuren yerwendet man Chol-, Desoxychol-, Glykochol-, 
Taurocholsiiure oder ihre Substitutionsprodd., wie Acotylchol-, -glykochol-, Diformyl- 
desoxycholsiiurć usw. — Zu einer alkal. Lsg. von l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsauro 
gibt man eine Suspension von Cholsaureazid in W., die ontstandene l-Cliolylamino-8- 
naphthol-3,6-disulfonsdure graues Pulyer, Krystalle aus A., F. iiber 300° (Zers.), U. in 
W., laBt sich nicht diazotieren, durch HC1 wird Cholsaure abgespalten. In ahnlicher 
Weise erhalt man l-Cholylamino-8-naphthol-4,6-disulfonsaure, u. mit Desoxycholsiiure- 
azid dio 1 -Desoxyćholylamino-8-naplithol-3,6-dis%ilfonsaure, 1 -Diformyldesoxycholylamino- 
S-naphtliol-4-sulfonsdurc. Der Farbstoff l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure— >- 
l-Cholylamino-8-naphthol-2,4-disulfonsaure wird durch Dialyse gereinigt u. dann aus 
der wss. Lsg. durch Salz gefallt, er lóst sich in W. rotviolott, wl. in CH3OH, A., unl. 
in A. In gleicher Weise erhalt man don Farbstoff aus l-Cholylamino-8-oxynaphthalin-
3,6-disulfonsaure. Der Farbstoff aus tetrazotiertem o-Tolidin u. l-Chotylamino-S- 
naphthol-3,6-disulfonsiiure ist in W. u. A. yiolett 1. (F. P. 751711 vom 1/3. 1933, 
ausg. 8/9. 1933. D. Prior. 9/4. 1932.) Franz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstdlung von 
Azofarbstoffen und Zwischenprodukten. Man laBt Diazoyerbb. auf N,N-Diacylderiw. 
der 1,4- oder l,5-Diamino-8-oxynaphthaline oder ihrer Sulfonsiiuren einwirken. Bei 
Venvendung von aromat. Acylierungsmitteln erhalt man Diacylderiyy., die Affinitat 
fiir die pflanzlieho Faser besitzen, man kann sie daher zur Erzeugung von Farbungen 
auf der Faser yerwenden. — Der Farbstoff o-Anisidin— y  Diacetyl-l,4-diamino-8-oxy- 
naphthalin-6-sulfonsaure ist yiolett, mit Anilin erhalt man einen rot fiirbenden Farb
stoff. Ahnliche Farbstoffe erhalt man mit l,4-Dibenzoyldiamino-5-oxynaphthalin-2- 
sulfonsaure oder durch Vereinigen yon diazotiorter Sulfanilsaure oder o-Anisidinsulfon- 
saure mit l,5-Dibtnzoyldiamino-8-oxynaphthalin. Die Diacetyl-l,4-diamino-8-oxynaph- 
thaUn-6-sulfonsaure erhalt man durch Acetylieren von l-Amino-5-oxynaphthalin-7- 
sulfonsaure mit Essigsaureanhydrid in alkal. Lsg., nach schwachem Ansauem mit Essig
saure fugt man eine Lsg. yon Diazobenzol zu, den abgeschiedenen Farbstoff yersetzt
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man zur Verseifung mit NaOH bei 70°, nach dem Erkalten versetzt man mit NaHC03 
u. filtriert den yerseiften Farbstoff. Dann tragt man den Farbstoff in eine Lsg. von 
SnCl2 u. HC1 u. erhitzt langsam unter Riihren bis zur Entfarbung auf 60—70°; nach 
dem Abkiihlen filtriert man, wiischt den Nd. mit HC1 u. hierauf mit W. Die entstandenc
l,4-Diamino-8-oxynaplitlialin-6-sulfonsaurc, wl. in angesauertem W., bildet Salze, die 
sehr empfindlich gegen Luft u. andere Oxydationsmittel sind. Man suspendiert die 
Saure in W., erwarmt auf 60—70°, versetzt mit Soda bis zur schwach alkal. Ek. u. gibt 
rasch Essigsaureanliydrid zu u. CaC03, nach dcm Abkiihlen filtriert man, vorsetzt 
das Filtrat zum Fallen des Ca mit Soda, filtriert u. fiillt die Diacetyl-l,4-diamino-8- 
oxynaphlhalin-6-sulfonsdure durch Essigsaure u. NaCl. — Die Farbstoffe aus diazo- 
tierter 2-Naphthylamin-4,8-disulfonsaure — 1-Naphthylamin u. 3,3'- oder 4,4'-Di- 
ami7iodibmzoyl-l,4-diamino-8-oxynaphthalin-6-sulfo7isaure farben Baumwolle blau, die 
Farbungen konnen nach dem Diazotieren auf der Faser entwickelt werdon; 
mit Gelbkomponenten, wie Pyrazolonderiw., Acetessigaryliden, Benzoylaceton usw. 
erhalt man griine Farbungen. An Stelle der 2-Naphthylamin-4,8-disulfonsaure kann 
man l-Amino-8-toluolsulfoxynaphtlialin-3,6-disulfonsaure, l-Aminonaphthalin-4,7-di- 
sulfonsiiure, l-Aminonaplithalin-4- oder -5-sulfonsaure, an Stelle des l-Naphthylamins 
die l-Aminonaplithalin-6- oder -7-sulfonsaure oder einen Atlier des l-Amino-2- 
oder -7-oxynaphthalins yerwenden. Die 3,3'-Diaminodibenzoyl-l,4-diamino-8-oxy- 
napliihalin-G-sulfonsaure erhalt mań aus der l,4-Diamino-S-oxynaphthalin-6-svlfon- 
saure durch Neutralisieren der wss. Suspension u. Erwiirmen auf 50—60°, Zusatz von 
CaCO, u. m-Nitrobenzoylchlorid, hierbei scheidet sich das Ca-Salz der 3',3"-Dinitro- 
dibenzoyl-l,4-diamino-8-oxynaphthalin-6-mlfonsaure. aus. Man setzt das Ca-Salz mit 
Soda um u. scheidet das Na-Salz aus dem Filtrat durch NaCl ab. Mit p-Nitrobenzoyl- 
chlorid erhalt man die 4,4'-Dinitrodibenzoyl-l,4-diamino-8-oxynaphthalin-6-sulfon- 
saure. Die Nitroverb. reduziert man mit Eisenfeilspanen u. Essigsaure zur 3',3"-Di- 
aminodibenzoyl-l,4-diamino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsaure. — Die Diazoverb. des Farb- 
stoffes l-Amino-5-acetoxynaphthalin-7-sulfonsaure — ->- 2-Naphthylamin-5-sulfonsaure 
gibt man zu einer alkal. Lsg. von 3',3"- oder 4',4"-Diaminodibenzoyl-l,4-diamino-8- 
oxynaphthalin-6-$ulfoiisdure, die erhaltenen Farbstoffe farben Baumwolle blau, nach 
dem Diazotieren auf der Faser u. Entwickeln mit Gelbkomponenten erhalt man griino 
Farbungen. Die Diazoverb. des Disazofarbstoffes l-Amino-8-toluolsulfoxynaphthalin-
3,6-disulfonsiiuro— >- 1-Naphthylamin— y  Mischung aus l-Naphthylamin-6- u. -7- 
sulfonsaure vereinigt man mit 3',3"- oder 4',4"-Diaminodibenzoyl-l,4-diamiiw-8-oxy- 
naphthalin-6-sulfonsdure u. verseift mit NaOH; der entstandene Farbstoff farbt Baum
wolle blau, die Fiirbungen konnen auf der Faser entwickelt werden. — Man impragnicrt 
Baumwolle mit einer Lsg. von 3',3"-Dinilrodibenzoyl-l,4-diaviino-8-oxynaphthalin-6- 
sulfonsaure u. entwickelt mit diazotiertem m-Nitro-p-toluidin, man erhalt sehr cchte 
violette Farbungen; die Farbungen mit diazotiertem 4-Amino-4'-athoxydiphenylaniIin 
sind blaugrau. Ahnliche Farbungen erhalt man mit 4',4"-Dinilrodibenzoyl-l,4-diamino- 
8-oxxynaphthalin-6-sulfonsaure. Die Farbungen aus l,5-Dibenzoyldiamino-8-oxynaph- 
tJialin u. diazotiertem p-Nitranilin sind violett. (F. P. 751324 vom 24/2. 1933, ausg. 
31/8. 1933. Schwz. Prior. 25/2. 1932. Schwz. P. 162 465 vom 25/2. 1932, ausg. 
1/9. 1933.) Franz.

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Herslellung von Trisazofarb- 
stoffen durch Kuppeln eines 1 Mol. einer Tetrazoverb. mit 1 Mol. l-Amino-8-oxy- 
naphthalin-3,6-disulfonsaure in mineralsaurer Lsg. u. Weiterkuppeln mit 1 Mol. einer 
Monodiazoverb. u. 1 Mol. eines N-substituierten m-Aminophenols in alkal. Lsg. nach
D. R. P. 566471, dad. gek., daB man hier zur alkal. SchluBkupplung entweder sulfo- 
nierte Diazoverbb. oder sulfonierte N-substituierte m-Aminophenole mit mehr ais 
einer Sulfonsauregruppe oder sowohl sulfonierte Diazoverbb. ais auch N - s u b s t i t u i e r t e  
m-Aminophenolsulfonsauren verwendet. — Die Farbstoffe sind gut 1. u. unempfindlich 
gegen organ, oder anorgan. Sauren; sie besitzen eine ausgesprochenc Affinitat zu 
Leder beliebiger Gerbung. — Tetrazotiertes Benzidin kuppelt man in mineralsaurer 
Lsg. mit 1 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsaure, vereinigt hierauf mit 
diazotierter l-Aminobenzol-3-sulfonsaure u. fiihrt durch Zufiigen einer alkal. Lsg. 
von Diathylamino-3-oxybenzol in den Trisazofarbstoff iiber; der erhaltene Farbstoff 
farbt chroiugegerbtes Kalbleder oder vegetabil. gegerbtes Ziegenleder aus schwach 
ameisensaurem Bade blaustiehig schwarz. An Stelle der Metanilsaure kann man 
l-Aminobenzol-4-sulfonsaure, Toluidinsulfonsaure, l - A m i n o n a p h t l i a l i n - 4 - s u l f o n s a u r c ,  

Chloranilinsulfonsaure usw. benutzen. Der Farbstoff l - A m i n o b e n z o l - 4 - s u l f o n s a u r e  Y
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l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsaure -<—  Benzidin — ->- l-(2'-Tolylamino)-3-oxy- 
benzol farbt dio tier. Faser aus schwach saurcm Bade tiefschwarz, wegen seiner guten 
Losliehkeit eignet sich der Farbstoff fiir Aufbiirstfarbungen auf Leder; an Stelle, des 
l-(2'-Tolylamino)-3-oxybenzols konnen andere arylierte m-Aminophenole, wie l-(Naph- 
thylamino)-3-oxybenzole, dereń Halogen-, Amino- oder Methoxyderiw. bzw. dereń 
Sulfonsauren yerwendet werden. Der Farbstoff Anilin — y  l-Amino-8-oxynaphthalin-
з,6-disulfonsaure -<-— Benzidin — y  l-(4'-Tolylamino)-3-oxybenzoltrisulfonsauro farbt 
beliebig gegerbtes Leder tief blauschwarz. (D. R. P. 582 399 KI. 22a vom 17/6. 1932, 
ausg. 14/8. 1933. A. Prior. 19/6. 1931. Zus. zu D. R. P. 566 471; C. 1933. I. 4506.) F r.

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder- Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh., Berthold Stein, Mannheim, und Albert Palm, Ludwigshafen 
a. Rh.), Hersldlung von Farbstoffen der Anthrachinonreihe, dad. gek., daB Nitro- 
anthrimide, die ein N 02 in o-Stellung zur Iminogruppe enthalten, mit alkoh. Atz- 
alkalien behandelt werden. — Die entstandenen Farbstoffe gehoren wahrscheinlich 
der N-Dihydroanthrachinonazinreihe an. — l-Nilro-2,1'-anthrimid trśigt man in eine 
150° w. Sehmelze aus KOH u. CH3OH unter Ruhren ein, der gebildete Farbstoff stimmt 
in seinen Eigg. mit dem Farbstoff A des D. R. P. 135407 iiberein. Der in analoger 
Weise hergestellte Farbstoff aus 3-Nitro-2,l'-anthrimid farbt Baumwolle aus der Kiipe 
blaugrau. (D. R. P. 583 715 KI. 22b vom 3/4. 1932, ausg. 8/9. 1933.) Franz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Hersldlung von 
Antlirachinonderivaten. 1,4-Amino- oder ihre Alkyl-, Aryl-, Aralkylamino-2-halogen- 
anthraohinone setzt man mit Metallalkoholaten oder Mischungen von Alkalimetall- 
hydroxyden u. Alkoholen um. Die erhaltenen Verbb. dienen zum Farben von Acetat- 
seide u. zur Herst. von Farbstoffen. — l,4-Diamino-2-bromanthrachinon, darstellbar 
aus l-Amino-2,4-dibromanthrachinon durch Umsetzen mit p-Toluolsulfamid u. Ver- 
seifen, erhitzt man mit KOH u. CH3OH 18 Stdn. im Autoklaven unter Ruhren auf 
100°; man erhalt l,4-Diamino-2-melhoxyanthrachinon. l-Amino-2-brom-4-melhylamino- 
antlirachinon, darstellbar aus l-Amino-2,4-dibromanlhrachinon durch Umsetzen mit 
dem Monomethylamid der p-Toluolsulfonsaure u. Verseifen, erhitzt man mit KOH
и. CH3OH 12 Stdn. im Autoklaven auf 100°. Es entsteht 1-Amino-4-monomethyl-
amino-2-melhoxyanłhrachinon. (F. P. 729 413 vom 9/1. 1932, ausg. 23/7. 1932.
Schwz. Prior. 23/7. 1932.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersldlung ton Sulfonsauren 
der Anthrachinonreihe. Anthrapyridone oder Anthrapyrimidone der Formel I  y = H a 
logen, x =  N, —CH, — C-CO-CH3 oder —C-COjR1 (R1 =  Alkyl), R =  Alkyl, Aryl, 
Aralkyl oder Hydroaryl, erhitzt man mit neutralen Sulfiten auf 130—180° in Ggw.

eines Losungsm., wie Phenol, CH30H, A., Pyridin oder ihren 
Mischungen; hierbei wird das in 2-Stellung stehendo Halogen 
durch S03H ersetzt, die so erhaltenen Farbstoffe farben Wolle
aus saurem Bade rot bis violett. — 4-Anilido-2-chlor-l,9-
anlhrapyridon erhitzt man mit Na,S03 u. A. u. W. in einem 
Autoklaven 8—10 Stdn. auf 160—180°; die erhaltene 4-Anilido- 

„  1,9-anthrapyridon-2-»idfoiisaure, rote Nadeln, farbt Wolle
Yiolettstichig rot. Den gleichen Farbstoff erhalt man aus

4-Anilido-2-brom-l,9-anthra/pyridon. Ahnliche Farbstoffe erhalt man aus 4-m-Chlor- 
anilido- oder 4-Hexahydroanilido-2-brom-l,9-anthrapyrimidon. 4-Anilido-2-brom-l,9- 
(•C-)-carbdthoxyanthrapyridon liefert in analoger Weise eine blaustichigrot farbende 
Sulfonsaure. Einen iihnlichen Farbstoff liefert 4-Anilido-2-brom-l,9-(-C-)-cyananthra- 
pyrimidon. Die aus 4-Anilido-2-bro>n-l,9-anthrapyrimidon erhaltliehe 4-Anilido-l,9- 
anlhrapyrimidon-2-sulfonsaure, blaue Nadeln, farbt Wolle violett. (F. P. 745 766 
vom 14/11. 1932, ausg. 16/5. 1933. D. Prior. 14/11. 1931. E. P. 393 331 vom 8/12.
1931, ausg. 29/6. 1933.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Berthold Stein, 
Mannheim, und Fritz Baumann, Leverkusen), Hersldlung von l,4-Diamino-2-aryl- 
oxya7ithrachinon-3-sulfcmsdure7i, dad. gek., daB man hier l,4-Diamino-2,3-dihalogen- 
anthrachinone mit aromat. Oxyverbb. u. Salzen der sehwefligen Saure in Ggw. solcher 
Metallverbb. umsetzt, welche saurebindende Eigg. besitzen, dereń Alkalitat jedoch 
so gering ist, daB sie weder ausreieht, um in dem Ausgangsmaterial Halogenatome 
abzuspalten oder durch Oxygruppen zu ersetzen, noch um verseifend auf den in das 
Anthrachinonmolekul eintretenden Aryloxyrest zu wirken. — 2. daB man unter Druck 
in Ggw. von W. u. unter Ycrwendung wasserloslicher anorgan. Sulfite arbeitet. —
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з. daB man auf 1  Mol. l,4-Diamino-2,3-dihalogenanthracliinon mindestons 10 Moll. 
der aromat. Oxyverb. u. 2—3 Moll. des betreffenden Sulfites ycrwendet. — 4. daB 
man ais saurebindende Metallyerbb. Oxyde oder Hydroxyde von Metallen, die nielit 
der Alkali- oder Erdalkalireihe angehoren, verwendet. — 5. daB man solcho Metall- 
oxyde ycrwendet, dio gleichzeitig oxydierende Eigg. besitzen. — In  einem Auto- 
klaven erhitzt man l,4-Diamino-2,3-dićldoranthrachhion mit Phenól, Na2S03, MnO,
и. W. solange auf 130°, bis eine aufgearbeitete Probe sich in W. lóst. Nach Beendigung
der Rk. hebert man bei etwa 50° die wss. Schiclit ab u. unterwirft dic pheriol. Lsg. 
des Farbstoffes der Wasserdampfdest., nach dem Filtrieren salzt man den Farbstoff 
aus. Mit m-Kresol erhiilt man einen in groBen blauen Nadeln krystallisierenden, 
mit p-Chlorphenol einen etwas schwerer 1. u. mit 2-Naphthol einen marineblau farben- 
den Farbstoff. (D. R. P. 583 936 KI. 22b vom 6/4. 1932, ausg. 12/9. 1933. Zus. zu
D. R. P. 561442; C. 1932. II. 4394.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Baumann, 
Leverkusen, und Berthold Stein, Ludwigshafen), Herstellung von l,4-Diamino-2-aryl- 
oxyanthrachinon-3-svlfonsauren, dad. gek., daB man l,4-Diamino-2-aryloxy-3-halogen- 
anthrachinone mit neutralon Sulfiten in Ggw. von W. u. gegebenenfalls eines organ. 
Losungsm. in der Warme unter erhohtem Druck behandelt. — 2. daB man zunachst
l,4-Diamino-2-aryloxy-3-halogenanthrachinone durch Umsetzung von 1,4-Diamino-
2,3-dihalogenanthrachinonen mit aromat. Oxyverbb. herstellt, dann, ohne das Rk.- 
Prod. zu isolieren, der Rk.-Mischung eine wss. Lsg. eines neutralen Sulfits zusetzt u. 
schlieBlich die Rk.-Mischung unter erhohtem Druck erwarmt. — l,4-Diamino-2-phen- 
oxy-3-chloranthrachino?i erhitzt man mit Phenol, W., Na„S03 5—6 Stdn. unter Druck 
auf 140°, dest. das Phenol ab u. salzt die l,4-Diamino-2-phenoxyanthraeliinon-3-sulf<m- 
saure aus, die Wollo aus saurem Bade klar echt violett farbt. l,4-Diamino-2-phenoxy-
3-bronianthrachinon liefert dieselbe Sulfonsaure. (D. R. P. 585 528 KI. 22b voin 16/3.
1932, ausg. 4/10. 1933.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Farbstoffen 
der Anthrapyrimidinreihe. Acylaminoanthrapyrimidine lialogeniert man; die erhaltenen 
Farbstoffe liefern chlor- u. waseliechtere Farbungen. — Man erhitzt 5-Benzoylamino- 
1,9-anthrapyrimidin in Trichlorbenzol unter Einleiten von Cl2 in Ggw. von J  auf 
140°; der sich beim Erkalten krystallin. abscheidendo Farbstoff farbt Baumwolle 
aus der Kiipe sehr echt goldorange. Das Acylamin aus 4-Amino-l,9-anthrapyrimidin 
\i. Diplienyl-4-carbonsćiure erhitzt man ais 10%ig. wss. Pastę unter RiickfluB auf dem 
W.-Bade mit Br2; der gebildete Farbstoff fiirbt Baumwolle sehr echt griinstiehiggelb. 
Durch Bromieren yon 5-Benzoylamino-l,9-anthrapyrimidin erhiilt man einen Baum- 
wolle orange farbenden Farbstoff. (F. P. 42319 vom 28/9. 1932, ausg. 11/7. 1933.
D.Prior. 8/10. 1931. Zus. zu F. P. 730 255; C. 1932. II. 3482.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Ablcómmliiyen 
des 1,9-Anthrapyrimidins durch Einw. von organ. Monoearbonsaureamidcn auf Amino- 
deriw. des 2-Aminoanthrachinons. — Man laBt z. B. Formamid auf 1,5-Diamino- 
antlirachinon in Phenol einwirken, bis eine Probe bei etwa 250° schm. Das mit CH30H 
gereinigte Prod., 5-Amino-l,9-anlhrapyrimidin, ist ein rotbraunes Pulver, in H2S0j 
orangegelb 1., farbt Baumwolle aus oranger Kiipe rotblau. Durch Umkrystallisieren 
erhalt man es in yioletten bis rotbraunen Nadeln vom F. 256—257°. — Ebenso lassen 
sich die 5-Methylamino-, 5-Amino-4-melhoxy- oder 5-Amino-8-methoxyverbb. erhalten. 
Ais Ausgangsstoffe lassen sich ferner yerwenden: 1,8-Diamino-, l-Acelylamino-5-amino-, 
l-Amino-5-benzoylamino-, 1,7-T)iaminoanthrachinon. (F. P. 740 665 vom 2/8. 1932, 
ausg. 30/1. 1933. D. Prior. 31/8. 1931.) Altpeter.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Anthra- 
'pyńmidinverbindungen durch Einw. von halogenierenden Mitteln auf AnthrapjTimidone. 
Z. B. wird 1,9-Anthrapyrimidon mit PC15 auf 140—150° erhitzt, bis kein POCl3 mehr 
tibergeht. Die Rk. yerlauft gemaB:

C:0 
Nf^NNH

C-OH
n^ N n

C-Cl
Nrf^NN
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Das Prod. (I) bat F. 250—251°, liefert rotorango Kiipe. — Aus 4-Benzoylamino-l,9-an- 
thrapyrimidon in Nitrobzl. wird mit PC15 ein bei 305° schm. Prod. erhalten, — aua 
l-Amino-5-benzoylaminoanthracliinon ein Prod. vom F. 321°. — Ais Ausgangsstoffo 
werden weiter genannt: 5-Benzoylamino-8-methoxy-l,9-anthrapyrimidon, — 1,4-Di- 
benzoylamino-5,10-anthrapyrimidon, — 4-Benzoylarnino-3-methyl-l,9-anthrapyrimidon. — 
Die wie oben erhaltene Cl-Verb. I  liiCt sich z. B. mit l-Amino-5-benzoylaminoanthra- 
chinon in sd. Nitrobzl. umsetzen; das Prod. farbt Baumwolle aus brauner Kiipo orange. 
Setzt man I  mit 2-Aminoanthrachinon um, so entstekt ein Prod., das Baumwolle gelb 
farbt. Das Cl des I  laBt sieli auch durch NH2 austausehen; das Prod. hat F. 295—296°. — 
Aus p-Chlorbcnzoyl-4-amino-l,9-anlhrapyrimidon u. PC1S in Nitrobzl. wird ein Prod. 
vom F. iiber 330° erhalten, 1. in H2S04 mit gelber Farbo, liefert violotto Kiipe. (F. P. 
744596 vom 27/10. 1932, ausg. 24/4. 1933. D. Prior. 13/11. 1931.) Altpeter .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ilerstdlung von Azinfarbstoffen. 
Auf eine Misehung von l,3-Diarylaminonaphthalin-8-sulfonsaure u. einer 4,4'-Diamino- 
diphenylaminmonosulfonsaure oder ihren Alkylsubstitutionsprodd. liiBt man in Ggw. 
von Verdunnungs- oder Losungsmitteln Oxydationsmittel einwirken. Die Farbstoffo 
liefern sehr echte tiefo griinsticliig blaue Farbungen. Man verriihrt 50°/oig- A. mit
1,3-Di-p-ani.sidinonaphthalin-S-sidfonsaure u. 4,4'-Diaminodiphcnylamin-3-sulfcmsdure, 
neutralisiert mit Soda oder NEL, u. vermischt dann mit einer ammoniakal. Kupfer- 
oxydlsg.; man erwarmt auf 50° u. leitet einen Luftstrom durch, bis die Farbstoff- 
bldg. beendet ist. Der erhaltene Farbstoff farbt Wolle aus saurem Bade walk- u. licht- 
ccht griinsticliig blau; die Farbungen auf Seide sind liehtecht. Ahnliche Farbstoffo 
erhalt man mit l,3-Dianilinonaphthalin-8-sulfonsdure oder 1,3-Di-p-toluidinonaphthalin- 
8-sulfonsdure. An Stelle der 4,4'-Diaminodiphenylamin-3-sulfonsaure kann man auch 
die -2-sulfonsaure benutzen. Der in analoger Weise aus 1,3-Dianilinonaphthalin-8- 
mlfonsdure u. 4,4'-Diamino-3'-melhyldiphenylamin-2-sulfoiisdure hergestellte Farbstoff 
farbt Wolle u. Seide walk-, wasch-, seewasser-, alkali- u. lichteeht griinsticliig blau. 
(F. P. 750 016 T o m  3/2. 1933, ausg. 3/8. 1933. D. Prior. 3/2. 1932.) Franz .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Max Wyler, Blackley, 
Manchester, Herstellung von Indophenolen und Schwefdfarbstoffen. Man kondensiert

Verbb. der Formel Ar—NH—CH , Ar =  Aryl mit freier p-Stellung, X =  H, Alkyl,

Aryl, Y =  —CN oder —CO • NH2, mit Nitrosophenol oder Chinonchlorimid oder 
oxydiert es gemeinsam mit p-Aminophenol u. sehwefelt die erhaltenen Indophenolo 
in der iiblichen Weise. Die Farbstoffe farben Baumwolle sehr gleichmaBig griin- 
stichig blau bis violettblau. Anilinoacetamid kondensiert man in H2S04 mit p-Nitroso- 
phenol bei 10—15°, das erhaltene Indophenol liefert beim Erhitzen mit Polysulfiden 
einen lieht- u. seifenechten indigoblauen Schwefelfarbstoff. o-Toluidinopropionitril, 
darstellbar durch Kondensation von o-Toluidin, Acetaldehydbisulfit u. NaĆN, gibfc 
mit Nitrosophenol ein Indophenol, das einen Baumwolle blau farbenden Schwefelfarb
stoff liefert. Das Nitril C6H5—NH—CH(C0HS)—CN, darstellbar aus Anilin, Benz- 
aldehydbisulfit u. Alkalicyanid gibt in H 2S04 mit Chinonchlorimid ein Indophenol, 
das beim Erhitzen mit Alkalipolysulfiden einen Baumwolle griinstichigblau farbenden 
Schwefelfarbstoff liefert. Das Nitril CI0/ /7—NH—CH(CH3)—CN, darstellbar aus 
1-Naphthylamin, Acetaldehyd u. Alkalicyanid, gibt mit p-Nitrosophenol ein Indo
phenol, das einen Baumwolle blaugriin farbenden Schwefelfarbstoff liefert. (E. P. 
396393 vom 1/2. 1932, ausg. 31/8. 1933.) Franz.

Titanium Pigment Co. Inc., V. St. A., iibert. von: Sonnie Watterson Ryan 
und Walter William Plechner, Herstdlung von Tiianpigmenlen durch Caleinieren 
eines Gemisches von hydratisierten Ti-Verbb., H2S04 u. ein oder mehreren Substanzen, 
die die H2S04 unter Sulfatbldg. binden, dem Fiillstoffe oder Tragersubstanzen zu
gesetzt worden sind. — Ein Gemisch von 75 kg einer wss. Aufschliiminung von Ti- 
Ozydhydrat, enthaltend 25 kg Ti-Oxyd u. 2,5 kg H2SO.„ u. von 67,7 kg gemahlenem 
naturlichem Baryt wird mit einer Lsg. von 7,6 kg BaCl2-2 H 20  in 251 W. l/2 Stde. 
Iang verriihrt. Darauf wird nach Zusatz von 210 1 W. filtriert u. der Nd. gewaschen 
u. anschlieBend bei 875° calciniert. Dazu noch weitere Beispiele. (F. P. 748 714 vom 
19/11. 1932, ausg. 8/7. 1933. A. Prior. 19/11. 1931.) M. F. Muller .

Walter Gampp und Emil Sórensen, Bern, Verfahren zur Herstellung eines Abbeiz- 
nutlels, dad. gek., daB man NaOH mit Brennsprit vermiseht. Z. B. werden 3 Teile 
NaOH u. 7 Teile Sprit beniitzt. Nach dem Auftragen wird 5—10 Min. stehen ge-
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lasscn u. dann abgewaschen. (Schwz. P. 161568 yom 18/5. 1932, ausg. 1/7. 
1933.) M. F. M u l l e r .

Henri Jules Perregaux, Genf, Herstellung von Druckformcn. Die Zeichnuug 
wird mit einer Nadel aus Metali, wio Al, in eine Glasplatte eingeritzt u. das so erhaltene 
Klischee mit einer Farbę, bestehend aus CaGOa, Anilinfarbstoff u. Glyccrin, eingefarbt. 
(Schwz. P. 158 852 vom 2/6. 1932, ausg. 1/7. 1933.) Gr o tę .

XI. Harze. Lacke. Firnis. P lastische Massen.
H. L. Bender, In  der Industrie der kunsllichen Harze erzielle chemische Fortschritlc.

Kurze Besehreibung der wichtigsten Kunstharze u. Erldarung der Grundprinzipien 
ilirer Bldg. unter besonderer Beriicksichtigung der Pbcnol-Formaldehydharze, deren 
Entstehung auf die Grundgleicbung: CH20  -f C0Ht ■ O • CII2 ■ O ■ C6H, • O H — >- C0H5 •
O ■ C(: GH2) • O • C,,!!,• OH zuriiekgefuhrt wird. (Chim. et Ind. 30. 525—32. Sept. 
1933.) ‘ W . W olff.

Siegfried Malowań, Polyrinylharzmassen. Darst. u. Eigg. der monomeren u. 
polymeren Vinylverbb. (Kunststoffe 23. 225—2G. Okt. 1933.) W . W olff.

J. Greenfield, Cumaronharze. Herst., Eigg. u. Verarbeitung. (Paint Colour Oil 
Varnish Ink Lacquer Manuf. 3. 259—61. Sept. 1933.) W . W o l f f .

Chr. Stark, Die Verarbeitung des Kunsthornes. II . (I. vgl. G. 1933. II. 3055.) 
Angaben uber das Polieren, Farben, Lackieren u. Aufleimen auf Holz. (Gummi-Ztg. 47. 
1375—76. 6/10. 1933.) ' W . W olff.

K. Haupt, Die Herstellung ron Kunsthornrohren. Wichtig ist die Herst. techn. 
einwandfreier Mundstucke (Verhinderung der Torsion der M.; heizbarer Dorn), 
sowio spannungs- u. deformationsverbindernde Troclmung. (Piast. Massen Wiss. 
Techn. 3. 205—07. Okt. 1933.) ______ W. W o l f f .

Newport Industries, Inc., Milwaukee, V. St. A., Yerfahren zur Herstellung ron 
farblosem, schwer krystallisierendem Kolophonium, dad. gek., daC gebleichtcs oder vor- 
gereinigtes Harz innerhalb einer Zeit von 10 Min. bis 8 Stdn. auf 260—325° erhitzt 
wird. (D. R. P. 585 529 KI. 22h vom 4/7. 1930, ausg. 4/10. 1933.) E n &EROFF.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung ron Kondensations- 
produkten aus Naturharzen (Kolophonium, Fichtenharz, Dammar, Mastix, Kopal), deren 
Anhydriden, Estern, Harzsauren oder aus Glyptalen, die mit Phenolen in Ggw. von 
Borfluorid oder fliichtigen Halogeniden, z. B. HC1, TiCl.,, SnCl2 u. gegebenenfalls ' 
Losungsmm. (CC14, CS2, Bzl., Toluol, Bzn. u. dgl.) kondensiert werden. Die Verf.- 
Prodd. lassen sich einerseits mit Alkoholcn, Athylenoxyd, Alkyl- oder Aralkylhalogeniden

■ in Ggw. von Alkali yerestern u. yerathern, andererseits auch mit Sauren (Essigsaure- 
anhydrid, Acetylehlorid) yerestem. — 100 Teile einer 25%ig. Borfluoridlsg. in Kresol 
werden einer Mischung von 300 Teilen amerikan. Kolophonium u. 400 Teilen CCI4 
innerhalb von 4 Stdn. bei 10° zugeriihrt. Nach weiteren 14 Stdn. Durcharbeiten bei 15 
bis 18° giefit man das Rk.-Prod. in W. u. yerdampft das Losungsm. Das Harz besitzt 
eine SZ. von 114, JZ. von 43,5, Acetylzahl von 64.8 u. Erweichungspunkt von 105. 
(F. P. 734 390 T o m  30/3.1932, ausg. 21/10. 1932. D. Priorr. 30/3., 29/4., 16/5., 
24/6. u. 17/9. 1931.) ' E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Umwandlungsprodukte ron Natur- 
harzen und deren Estern. Harze, z. B. Kolophonium, Fichtenharz, Dammar, Kopal 
bzw. deren Ester mit Dodecylenalkohol, Glykol oder Glycerin oder Ester der Harz
sauren oder sogenannte Alkydharze (Glypta!) werden in Ggw. von Losungsmm. 
(CC14, CS2, Bzl., Toluol, PAe., Bzn., Tetralin) mit fliichtigen Halogeniden, insbesondere 
HC1, AICI3, TiCl., oder BF3, behandelt. Die verfahrensgemafi erhaltenen Kondensations- 
prodd. konnen zufolge ihrer freien Carboxylgruppen beispielsweise mit Glycerin ver- 
estert werden. — 29 Gewichtsteile Borfluorid werden mit 300 Teilen Kolophonium u. 
400 Teilen CC14 wahrend 33—35 Stdn. bei 10—11° mittels eines N-Stromes kraftig 
yerrfihrt. Das nach 50 Stdn. durch Dampfdest. von CClj befreite Harz wird aus- 
gewaschen u .  besitzt eine SZ. yon 126, eine JZ. von 52,3, einen E r w e i c h u n g s p u n k t  

von 89 u. ein Mol.-Gew. von 680. (F. P. 734 525 yom 1/4. 1932, ausg. 24/10. \v3ł.
D. Priorr. 4/4. u. 2/7. 1931.) . E n g e r O F F .

Louis Blumer, Deutschland, Yerfaliren zur Herstellung harzartiger Kondensations- 
produkte aus mehrwertigen Alkoholen u. melirbas. Sauren bzw. Deriw. diescr Stofie 
gegebenenfalls unter Mitverwendung von einbas. organ. Smiren oder deren Deriw.,
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dad. gek., daB dio in bekannter Weise hcrgostellten Kóndensationsprodd. mittels ge- 
eigneter Lósungsmm. von niokt gebundenen Ausgangsstoffen u. niedermolekularen 
Reaktionsprodd. bcfreit werden. Ais besonders gceignete Losungsmm. werden Alkohole, 
wie CH3OH, C0H5OH, C3H-OH oder andere oder Mischungen dieser genannt. Die 
nach dem Verf. gewonnenen Prodd. sind weniger saurer Natur u. benotigen eine wesent- 
lich kiirzere Hartungsdauer ais die nacli bekanntem Verf. gewonnenen Prodd. Sie 
sind sehr widerstandsfahig gegen W. u. sollen Verwendung finden bei der Herst. yon 
Lacken, mit Pigmentcn u. Olen bei der Kunstharzherst. oder auch in Verb. mit Nitro- 
cellulosen bei der Nitrocelluloselaokherst. Z. B. wird ein nach bekanntem Verf. aus 
Glycerin, Plithalsaure u. Gitronensciure erhaltenes Kondensationsprod. in wenig A. oder 
einer Mischung von Bzl. u. A. gel. u. durch Behandlung mit der doppelten Menge 
CM f i  II in 2 Teile zerlegt. Der C2H5OH kami durch andere Alkohole resp. andere 
geeignete Losungsmm. ersetzt werden. Die Behandlung kann in der Warnie sowio 
in der Kalte durchgefiihrt werden. Das ausgescliiedene Prod. stellt eine stark konz. 
alkoh. Lsg. dar, die bereits beim Eindampfen hartet u. durch Erhitzen auf 130° in 
cinen unl. u. unschmelzbaren Zustand iibergeht. Das urspriinglicho Kondensations
prod. muB demgegenuber ungefiihr 10 Stdń. bei 150° gehalten werden, ehe eine ent- 
spreeliendo Hartung erfolgt. (F. P. 748 720 vom 6/12. 1932, ausg. 8/7. 1933. D. Prior.

Ambi Verwaltung Akt.-Ges., Berlin-Johannisthal (Erfinder: Stefan Gold- 
schmidt und Emil Gerisch, Karlsruhe i. B.), Verfahren zur Herstellung von Harnstoff- 
Formaldehyd-Kondensalionsprodukte enthallenden Lósungen mil vorbestimniter Gelali- 
nierungszeil, dad. gek., daB unmittclbar nach Beendigung der in schwach saurem Medium 
ablaufenden Kondensation ohne Entfernung des W. niedere Alkohole in vorbestimmter 
Menge zugesetzt werden. ZweckmiiBig werden vor, wahrend oder nach der Kondensation 
von Harnstoff u. Formaldehyd an sich bekannter Zuss., vorzugsweise solche von Kon- 
densationsprodd. aus mehrwertigen Alkoholen u. mehrbas. Sauren gemacht. Es ist 
so móglich, groBe Ansatze von Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsmassen genau 
vorbestimmte Zeiten fl. zu lialten, um sie noch beąuem vergieBen zu konnen. — 
Z. B. werden 80 g Paraformaldehyd, 63 g Harnstoff, 4 ccm 2-n. Sodalsg. u. 70 ccm 
W. am RucldluBkiililer einige Zeit gekoeht. Danaeh gibt man 5 ccm 2-n. H2S04 zu 
u. koclit weiter bis zu schnellem Erstarren eines herausgenommenen Tropfens. Zu der 
noch h. Lsg. gibt man 70ccm A. (90%ig) u. laBt erkalten. Die Lsg. lialt sich mehrereTage 
fl. Weitere Beispiele werden fiir die Kondensation unter Zusatz eines Kondensations
prod. aus Glycerin u. Adipinsaure, sowie von Acetanilid u. Triacetin gegeben. Dazu 
1 graph. Darst. (D. R. P. 584 856 KI. 12o vom 20/5 1931, ausg. 28/9. 1933.) E ben.

Seovill Mfg. Co., Waterbury, iibert. von: Robert W. Belfit, Watertown, Connec
ticut, V. St. A., Harnstoff-Formaldehydkondensalionsprodukte. Zum Ref. iiber F. P. 
659327; C. 1930. I. 1705 wird nachgetragen, daB auBer der dort genannten organ. 
Saure ein natiirliches Harz zugesetzt wird. (Can. P. 304 616 vom 6/9. 1929, ausg. 
7/10. 1930.) E b e n .

Scovill Mfg. Co., Waterbury, iibert. von: Robert W. Belfit, Watertown, Connec
ticut, V. St. A., Harnstofformaldehydkrnidrnsationsprodukte. Zum Ref. iiber F. P.
659327; C. 1930. I. 1705 wird nachgetragen, daB in der ersten Verfahrensstufe auch 
nur 20—40% des Lósungsm. abgetrieben werden brauchen. (Can. P. 304 617 vom 
6/9. 1929, ausg. 7/10. 1930.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Wilhelm Pungs, 
Karl Eisenmann und Johannes Kuchenbuch, Ludwigshafen a. Rh., Hamstoff- 
formaldehydkondensalionsprodukle. Zum Ref. iiber F. P. 688185; C. 1930. II. 3867 
"ird noch nachgetragen, daB die getrockneten Kondensationsprodd. einer fraktionierten 
Extraktion mit niedrigsd., hydroxylgruppenfreien organ. Losungsmm. unterworfen 
werden. (Can. P. 305 676 vom 3/1. 1930, ausg. 11/11. 1930.) E b e n .

August Nowack Akt.-Ge3. und Richard Hessen, Deutschland, Herstellung von 
Phenolformcddehyd-Kunstliarze enllialtenden Lacken und Lackgrundstoffen fiir Spaclitel- 
massen. Die 1. u. hartbaren Harze werden gegebenenfalls in Ggw. von flartemitteln, 
jedoch in Abwesenheit von Losungsmm., mit den Grundstoffen, z. B. Farbstoffen, unter 
Druck u. Warme in einem Kollergang bis zum piast, oder fl. Zustand vermahlen, wobei 
die fliichtigen Bestandteile entweichen, u. die homogene M. alsdann in bekannter 
Weise gel. oder in Suspension gebracht wird. (F. P. 750 574 vom 11/2. 1933, ausg.

7/12. 1931.) Ga n t e .

12/8. 1933.) E n g e r o f f .



3630 H x ir  K a tjtsc h o k . G d t t a p e r c h a . B a la ta . 1933. H.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a, M., iibort. von: Leo Rosenthal,
Vohwinkel, und Otto Leuchs, Elberfeld, Celluloseatherlacke worden aus Alkylcollulose 
mit wenigstcns 40% Athoxyl durch Losen in einem Gemisch von mindestons zwei 
fliichtigen aromat. KW-stoffen yersehicdenen Kp. u. mindestons zwei fluehtigen aliphat. 
oder hydroaromat. Alkoholen erhalten. Ais Zusatze eignen sich je nach der gewiinschten 
Harto oder Weiehheit des Uberzuges fliiehtige Ester, Ketono, Ketonalkohole, Weich- 
machungsmittel, Harze u. troeknende Olo. •— Tauchlack: 5 Teilo Athylcellulosc,
50 Teilo Bzl., 30 Teile Toluol, 5 Teile Xylol, 5 Teilo A. u. 5 Teilo Isopropylalkohol. 
(E. P. 383 603 vom 9/2. 1931, ausg. 15/12. 1932. A. Prior. 10/2. 1930.) E n g e r o ff .

Alexander Tschirch und Erich Stock, Die Harze. Die bo tan. u. chem. Grundlagen uuserer
Kenntnisse iiber d. Bldg., d. Entwicklg. u. d. Zssetzg. d. pflanzl. Exkrete. 3., umgearb.
Aufl. von A. Tschirch: Die Harze und die Harzbehalter. Bd. 1. Berlin: Borntraeger
1933. (XV, 418 S.) 4°. M. 47.25; geb. M. 52.—.

X II. K autschuk. Guttapercha. Balata.
F. B. Jones, Plantagenpraxis und ihre Beziehung zu den Erfordernissm der 

Fabriken. Vf. zeigt die groBen Untersehiode zwischen schnell- u. langsam heizendem 
Gummi, die auch die modernen Beschleuniger nielit ganz auszugleichen vermogen. 
(Trans. Instn. Rubber Ind. 9. 112—22. Aug. 1933.) H. Mu l l e r .

H. P. StevensundE. J. Parry, jDieDesodorisierungvonvulkanisiertem Kautschuk. 
Inhaltlich ident. mit C. 1933. II. 2066. (Caoutchoue et Guttapercha 30. 16514—15. 
Sept. 1933.) H. Mu ller .

J. B. Ńealey, Autoreifenfabrikation auf der Wellausstellung von Chikago unter 
Verwendung eines gasbeheizten Boilers. Beschreibung der FiRESTONE-Modellanlage. 
(Amer. Gas Ass. M onthly 15. 321—22. Sept. 1933.) FROMANDI.

Intertropical-Comfina, Belgien, Kautschukdeslillalwn. Man dest. Rolikautschuk 
oder Vulkanisat in einem rotierenden Heizkessel, wodurch ein gleichmaBiges Destillat 
erhalten wird. In das Destillat wird etwas Cl, zweckmaBig in Miscliung mit W.- 
Dampf geleitet, wodurch in dem Destillat HC1 entwickelt wird. Man rektifiziert u. 
erhalt 3 Fraktionen: 1. Light Rubber Spirit (Kp. 80—150°), 2. Rubber Turpentine 
(Kp. 150—225°), 3. Rubber Oil (Kp. 225—300°). Diese Terpenóle dienen zur Herst. 
von Farben u. Fimissen. Der im Heizkessel, vor allem bei Yerwendung von Vulkanisat 
verbleibende, aus Mineralien u. C bestehende Riickstand wird zerkleinert u. dient 
ais Pigment fur industrielle Anstriche oder ais Fiillmittel fiir dunkle Kautschukwaren. 
(F. P. 750 393 vom 4/5. 1932, ausg. 9/8. 1933.) Panków.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Hugh Mills Bunbury, 
John Stanley Herbert Davies und Alfred Eccles, Manchester, England, Herslellung 
organischer Disulfide. Mercaptoverbb. werden mit Persulfaten oxydiert. — Man laBt 
z. B. auf eine ammoniakal. Lsg. von 2-Mercaptóbenzothiazól oder yon didthyldithio- 
carbaminsaurem Diatliylamin oder dimethyldilhiocarbaminsaurem, Na bei gewóbnlicher 
Temp. Ammoniumpersulfat einwirken. — Die erhaltenen Disulfide sind ais Vvl- 
kanisationsbcschlcuniger yerwendbar. (E. P. 395 726 vom 21/1. 1932, ausg. 17/8. 
1933.) A l t p e t e r .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, ubert. von: Winfield Scott, Nitro, 
Mercaptan-Aminkondcnsatiomprodukte ais Vulkanisationsbeschleuniger. (Nachtrag zu
E. P. 286749; C. 1929. I. 154). Ais Mercaptane sind genamit o-Amidothiophenol, 
Thiophenol, Thiokresol, Mercaptotolylthiazol, Mercaptooxazol, Benzylmercaptan, Mer- 
captobenzoxazol, Naphthylthiazolmercaptan, Thiooxyindol u. dereń Substitutions- 
prodd., Aniidothiophenolderiw., 2-MercaptothiazoKn u. Deriyy., Thioanilide, 2-Mer̂  
oaptobenzimidazol, Mercaptoimidazol, Thioamide u. Thioammelin. (A. P- 1924 574 
vom 15/4. 1930, ausg. 29/8. 1933.) Panków.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Vulkanisationsbeschleunigtr /«> 
Kautschuk, bestehend aus einer Mischung yon Dibenzothiazyldisulfid u. Tetraatliyl- 
thim’amdisulfid, wobei das Dibenzothiazyldisulfid yorteilhaft in einer Mengo yon 
wenigstens 40% der SDschung angewandt wird. Vermeidung der Anvulkanisation. 
(F. P. 749 953 vom 2/2. 1933, ausg. 2/8. 1933.) .. Panków.

Accumulatoren-Fabrik Akt.-Ges., Berlin, Formen und Tragstutzen zur Mer- 
stdlung von Kautschukgegemtdnden. S tatt der Formen aus nicht rostendem otani,



Sn oder Al nimmt man fur diclite oder mikroporose Kautschukgegenstande Al-Formen, 
die oberflachlich, insbesondere elektrolyt., oxydiert worden B in d . (E. P. 395 941 vom 
22/12. 1932, ausg. 17/8. 1933. D. Prior. 6/1. 1932.) Panków .

Revere Rubber Co., Rkode Island, iibert. yon: Willis A. Gibbons, Montclair, 
Herslelluiig von Kautschukfaden oder •bandem. Man laBt ein Koaguliermittel durch eine 
Diise in Kautschukmilch einstrómen u. fiihrt den entstekcnden Koagulatfaden durch 
ein Koagulier- oder Verfestigungsbad, z. B. durch eine mit Koagulationsmitteln ge- 
fiillte Rinne. Das Koaguliermittel kann durch Celluloseacetat, Gummen oder Harzc 
verdickt werden. Man kann auch h. Koaguliermittel in warmeempfindlich gemaclite 
Kautschukmilch stromen lassen. (A. P. 1924 923 vom 25/2. 1932, ausg. 29/8. 
1933.) Panków .

Revere Rubber Co., Rhode Island, iibert. von: Willis A. Gibbons, Montclair, 
Hersldlung von Kautschukfaden. Man yerwendet wss. Kautschukdispersionen von 
verschiedenem p« derart, daB die eine Dispersion durch die andere koaguliert wird. 
Man kami die koagulierbaro Dispersion durch eine Diise oder sonstwie in die koa- 
gulierende einstrómen lassen u. den entstehenden Koagulatfaden fortfiihren oder dio 
Dispersionen yertauschen. ZweckmaBig wird der Faden noch durch ein weiteres 
Koagulationsbad gefiihrt. Verwendet man eine alkal. u. eine saure Dispersion, so kann 
man die alkal. warmeempfindlich machen u. die saure erhitzen. — Man laBt z. B. eine 
Kautschukmilch yon ph =  4,5—7 in eine solche vom Ph =  1 oder in eine ammoniakal. 
Kautschukmilch einstrómen. (A. P. 1924 924 yom 28/5. 1932, ausg. 29/8.
1933.) Panków .

X III. A tlierisehe Ole. Parfum erie. Kosm etik.
Alfred Wagner, Vorfixierler Alkohol in der Parfumerie. Empfehlung der yon 

der Industrie gelieferten Vorfixierungsmittel, die dem in der Parfiimerie verwendeten, 
yerg&llten A. u. den daraus hergestellten Toilettepriiparaten den scharfen Spritgeruch 
nehmen. (Seifensieder-Ztg. 60. 723. 4/10. 1933.) H lo c h .

H. Janistyn, Handpflegemiltel. (Vgl. C. 1933. II. 3056.) Beschreibung der Zus. u. 
Herst. von Mitteln zur Nagelpflege. (Seifensieder-Ztg. 60. 723—24. 4/10. 1933.) H lo c h .

L.-S. Glichiteh und Y.-R. Naves, Die Beslimmung des Gehaltes der dtherischen Ole 
an primaren Alkoholen du^ch Phthalisierung. Vff. empfelilen zur Best. des Geh. an 
prim. u. sek. Alkoholen die Methode von R a d c l i f f e  u . C h a d d e rto n  (C. 1926. II. 
2641) in etwas abgeiinderter Form. Bei der Priifung einer Anzahl reiner prim. Alkohole 
wurden fast quantitative Resultate erhalten; Menthol bildet mit Phthalsdureanhydrid nur 
zu 88,5% den sauren Ester, wahrend die zur Unters. gelangenden tertiaren Alkohole, 
Aldeliyde, Kdone, Oxyde, Lactone, Phenole, Phenoldlher, Ester u. Indol nicht in Rk. 
traten. Dagegen reagieren Aminę unter den gleichen Bedingungen in analoger Weise 
wie Alkohole. — Nach dieser Best.-Methode betragt der Geh. an freien primaren u. 
sekundaren Alkoholen bei Cilronellól Jam : 36,3%, Citronellol Ceylon: 32,4%, lleunion- 
Geraniumól: 52,8%, Iieunion-Vctiveról: 58,6%, Mysore-Sandelol: 86,4%> Lemongrasdl 
von den Comoren: 7,3%> Larendelol Barreme: 4,2%, Lai-andinol: 3,1%, Ylang-Ylang-Ol 
estra yon den Comoren: 13,1%, Guo.ya.im-Iłoscnholzol: 2,1%- (Chim. et Ind. 29. Sond.- 
Nr. 6 bis. 1024—28. Juni 1933.) E l lm e r .

C. Griebel, Nachweis des Paraphenylendiamins. (Vgl. C. 1933. II. 461.) Bei 
Ggw'. yon p-Diaminoanisol erhalt man bei der Rk. mit Vanillin-IICl allein Fehl- 
ergebnisse. Notwendig ist Ausfuhrung der Hypochloritfiillung u. Best. des F. des 
Reaktionsprod. Bei Mischungen mit p-Diaminoanisol auftretcnde Venvicklungen be- 
durfen noch der Aufklarung. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 253. Juli/August 1933. 
Berlin.) G r o s z f e ld .

Henri Terrisse, Genf, Rieclitfoff. 2,6-Dimelhylundecalrien-(2,6,9)-on-(8), erlialt- 
lich z. B. durch Einw. von Allylbromid auf Citral in ather. Lsg. in Ggw. von Mg u. 
Osydation des gebildeten sekundaren Alkohols mit einer ammoniakal. Lsg. yon Ag- 
Oxyd, wird mit konz. Schwefelsaure, konz. Phosphorsaure in der Kalte oder konz. 
Amciscnsaure oder yerd. Schwefelsaure oder verd. Phosphorsaure in der Warme be- 
handelt. Z. B. werden 10 g des obigen Ketons tropfenweise bei 0—5° in 80%ig. Phos- 
pliorsaure gegeben. Man laBt alsdann die Temp. auf 20° ansteigen u. halt das Rk.- 
Gemisch bei dieser Temp. ca. %  Stde. Sodann wird auf Eis gegossen u. mit A. oder 
Bzl. der Rischstoff extrahiert. Durch Wasserdampfdest. des extrahierten Prod. wird
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ein hellgelbes Ol vom K p .I0 110—140° erhalten. Dasselbe kann iiber das Semicarbazon 
in Verb. mit Wasserdampfdest. weiterhin gereinigt werden. Das gereinigte Prod. sd. 
zwischen 125 u. 135°. (Schwz. P. 161048 vom 22/11. 1931, ausg. 16/6. 1933.) R. He.

Frederic Maeder, Adclaide, Australien, M ittd  zur Erzeugung von Lockcn und 
Haarwellen. Hierzu vgl. E. P. 360 900; C. 1932. I. 2204. Nachzutragen ist, daB man 
38 g Keratin in einem Gemisch von 227 ccm 25%ig. wss. NH3 u. 227 ccm A. lost, 
filtriert u. 21 ccm dieser PI. mit 10%'g- wss- NH3 auf 113 ccm verd. (Schwz. P. 161434 
yom 16/8. 1930, ausg. 1/7. 1933.) A l t p e t e r .

XV. G arungsgewerbe.
Ellis I. Fulmer, L. M. Christensen und A. R. Kendall, Verfahren zur Her

stdlung von 2,3-Butylenglykol auf garungstechnischcm Wege. Nach eingehender Schil- 
derung der Analysenmethoden werden die Bedingungen, dic an Temp. u. Sucrosegel), 
fiir die optimale Garwrkg. von Aerobacler pectinovorum zu stcllen sind, hekannt 
gegeben. Es hat sich hcrausgestcllt, daB der optimale Wert fur die Sucrosc bei einer 
Konz. yon 8°/0 liegt, fiir dic Temp. bei 37,5°. Mehrere Tabellen. (Ing. Engng. Chem. 
25. 798—800. Juli 1933.) S c h in d l e r .

Erich Opfermann, Absoluter Alkohol nach dem neuen Gipsverfahren der I.G. 
Farbenindustrie A.-G. Nach dem Verf. werden die wasserhaltigen A.-Diimpfe im 
Gegenstrom iiber fein verteilten Gips gefiihrt, an den sie ihr W. abgeben. Das ent- 
stehende Halbhydrat des Gipscs wird yorsichtig bei 175—185° vom Krystallwasscr 
befreit u. kehrt in den ProzeB zuriick. Dies kann in 24 Stdn. bis zu 100-mal im Wechsel 
erfolgen. Es gelingt nach dem Verf., 90%ig- Alkohol auf rationelle Weise zu 99,8 bis 
100%ig. A. in guter Ausbeute aufzuarbeiten. Abb. u. schemat. Zeichnung erlautern 
die erforderlichen Vorr., die zum Teil einfacher sind ais bei anderen Verff. zur Gewinnung 
von absolutem A. (Papierfabrikant 31. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. 
-Ingenieure. 533—35. 8/10. 1933.) S c h in d l e r .

Karl Miindler, Beitrdge zur Theorie des Weicliens. I. Das Weichproblem. Es 
wurden Verss. uber eine Auslaugung der Gersten mittels alkal. u. saurer Wciche aus- 
gefiihrt, wobei sich folgende Resultate ergaben: Wcichverss. mit HCl-Zusatz: ganz 
schwache Konz. ergab Saurezunahme, schwache Konz. ergab Saureabnahme. Die 
Farbo der Weichwasser war bei den konzentrierteren hellerf,als bei den weniger sauren. 
Das gleiche ergab sich bei der N-Best. der ausgelaugten, stickstoffhaltigen Extraktiv- 
stoffe. Die Farbę des Weichgutes zeigte von 0,5% HC1 ab immer dunklere Tóne. Bei 
1—5% HC1 farbt sich die Gerste bis zu schwarzgrau. (Z. ges. Brauwes. 56. 61—64. 
26/8. 1933.) S c h in d l e r .

L. Heintz, Trubausscheidung und Wiirzekiihlung. Vf. berichtet iiber eine plótz- 
lich auftretende stockende Giirung von Bierwiirze, dic durch Anwendung des Hoch- 
kurzmaischverf. an Stelle des Dreimaischverf. zum Teil behoben werden konnte. 
Ursache waren die schlechte Bruchbldg. im Sudhaus u. die davon abhilngende ver- 
anderte Trubausscheidung auf dem Kuhlschiff u. auf dem Kuhlapp. Es wird ferner 
der EinfluB derLiiftung im geschlossenen u. offenenKuhlschiff besprochen, wovonFarbe, 
Sauerstoffaufnahme u. Garung der Wiirze abhangen. SchlieBlich wird die Menge der 
Hopfengabe einer Kritik unterzogen. (Wschr. Brauerei 50- 332—34. 14/10.
1933.) S c h in d l e r .

R. Horch, Nalurliche Reinigung und Klarung auf dem Gdrbotlich und im LagerfajS. 
Bei einwandfreiem Rohmaterial u. sonst n. Verhaltnissen sind fur die naturliche 
Reinigung u. Klarung auf dem Garbottich in erster Linie die pH-Werte der Wiirze 
u. die verwendcte Heferasse, die jeweils den Betriebsyerhaltnissen angepaBt sein muB. 
von Bedeutung. Aber auch Bauart, Baumaterial, GroBe u. Ausklcidung der (3ar- 
bottiche iiben einen EinfluB auf Reinigung u. Klarung aus. Kleine u. flachę Botticlie, 
Holzbottiche im Gegensatz zu nackten Metallbottichen bedingen besseres u. yo11- 
kommeneres Absitzen der Hefe u. des Trubes. Das gleiche gilt fiir emaillierte Botticlic 
im Gegensatz zu paraffinierten. Von ausschlaggebender Bedeutung jedoch ist die 
Art der Kiihlung im Garbottich. An Hand von Verss. u. Tabellen bespricht \ f. den 
Vorteil der AuBenkiihlung gegeniiber der Innenkiihlung mittels R o h r - ,  Taschen-oder 
Schwimmerkiihler. Das oben gesagte gilt im gleichem Mafie fiir die Nachgarung 
auf dem Lagergefafi. Vf. beschleunigt die Klarung auf dem LagerfaB noch durc 
Zugabe geringer Mengen frischer, garkraftiger u. móglichst hochyergarender Ile c 
entweder in mit Bier angeriihrter Form oder ais Jungkriiusen. Dieser naturhe en
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Klarung gibt Vf. den Vorzug vor joder Art kunstlichcr Klarung. (Wschr. Brauerei 
50. 336—38. 14/10. 1933.) S c h in d l e r .

H. Gesell, Uber Temperaturanderungen in GefafSen. Es wird an Hand von Tlieorio 
u. prakt. Verss. nachgewiesen, daB die Temp.-Anderungen des Inhalts verschieden 
groBer GefaBe u. gleicher GefaBe aus verschiedenem Baustoff allein durch diese Fak- 
toren bestimmt werden. Es werden interessante Daten der Erwarmung von Bier in 
Flaschen u. Fiissern bekanntgegeben. (Wschr. Brauerei 50. 329—31. 14/10. 
1933.) Sc h i n d l e r .

Otto Hummer, Uber das „Ankeimen“ ron Weinliefen. (Vgl. C. 1933. II . 2204.) 
Aus theoret. u. prakt. Grtinden ist Anwendung ubertriebener VorsichtsmaBregeln bei 
Hausweinbereitung unnotig u. abwegig. Bei n. Garung mit angekeimter Hefe treten 
selten Weinkrankheiten auf. (Pharmaz. Presse. Wiss.-Prakt. Heft 38. 106—07. Aug./ 
Sept. 1933. Wien.) Gr o s z f e l d .

Karl Muller, Deutscher Rotwein. Prakt. Angaben zur Gewinnung von hoch- 
wertigem, dem Burgundertyp nahekommendem Rotwein. (Weinbau u. Kellerwirtscli.
12. 165—67. 5/11. 1933. Freiburg, Bad. Weinbauinst.) Gr o s z f e l d .

M. Riidiger, Bestimmung der Alkoholergiebigkeit ron Geireidearten und polari- 
melrische Starkebestimmung. Best. der Starkę nach L i n t n e r -S c h w a r c z  oder besser, 
weil vom Feinheitsgrad der Mahlung unabhangig, nach E w e r s , ycrghchen mit dem 
Garvers., liefert bei Mais den Starlcewerten parallele A.-Ausbeuten. Hinweis auf be- 
sondere Ablesungstabellen, die auch fiir Dari yerwendbar sind. Roggen lieferte mit 
66 1 A. fiir 100 kg Starkę bedeutend hóhere A.-Ausbeute, Kartoffelflocken annahernd 
601/100 kg Starkę. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 59—62. Juli/Aug. 1933. Hohen- 
heim.) Gr o s z f e l d .

Hermann Fink und Emil Berwald, Beilrag zur Bestimmung der Bindungs-
festigkeit der Kohlensdure im Bier. Es wird an Hand zahlreicher Tabellen u. Kuryen 
eine neue Methode beschrieben, dio die Geschwindigkeit der Kohlensaureentbindung 
aus dem Bier u. damit deren Bindungsfestigkeit miBt. (Vgl. auch C. 1932. I. 1961.) 
(Wschr. Brauerei 50. 326—29. 14/10. 1933. Miinehen, Mitt. a. d. Wissenschaftl.
Station f. Brauerei.) Sc h in d l e r .

G. Bode, Eisenbestimmung im Bier mit a ,a '-Dipyridyl. Da der Eisengeh. des 
Bieres fiir seinen Geschmack, fiir seine Haltbarkeit u. Kalteempfindlichkcit von groBer 
Bedeutung ist, wurde eine neue Methode des Eisennachweises mit a,a.'-Dipyridyl aus- 
gearbeitet, die den bisherigen Methoden uberlegen ist. Es wird der Analysengang 
genau beschrieben, bei dem wegen der groBen Eisenempfindlichkeit des Reagens alle 
Fe-haltigen Armaturen vermieden werden miissen. Ferner wurde ermittelt, daB Bier 
innerhalb 144 Stdn. bis zu 135 mg Fe zu lósen vermag. (Wschr. Brauerei 50- 321—23. 
14/10. 1933. Mitt. a. d. Inst. f. Garungsgewerbe.) S c h in d l e r .

Maschinenbau-Akt.-Ges. Golzem-Grimma, Deutschland, Verfahren und Vor- 
richtung zur unmittelbaren und kontinuierlichen Gewinnung ron Aceton, Athylalkohol 
und Bulylalkohol. Das in einer der Kolonnen aus der Lsg. abgetrennte u. an den Gar- 
prodd. angereicherte Destillat wird nach Kondensation u. Abscheidung etwa vor- 
handener nicht kondensierbarer Gase in einer zweiten „Butylkolonne“ zerlegt in ein 
Lampfgemisch aus Aceton u. A. u. in eine aus Butylalkohol u. W. bestehende FI., die 
sich in einem in der Kolonne befindlichen Ausgleichsbehalter in 2 Schiehten scheidet. 
Die butylalkoholreiche FI. wird sodann rektifiziert. Aceton u. A. werden in je einer
3- u. 4. Kolonne zu reinen Prodd. rektifiziert. (F. P. 751 623 vom 27/2. 1933, ausg. 
7/9. 1933. D. Prior. 12/5. 1932.) S c h in d l e r .

Commercial Solvents Corp., iibert. von: David Alliston Legg, U. S. A., Yer
fahren zur Gewinnung ron Aceton und Butylalkohol durch Vergarung von Mais mit 
Clostridium acetobutylicum (Weizmann). Die Umwandlung der Kohlehydrate gesehieht 
bei diesem Verf. allein durch Einweichen des Rohmaterials bei etwa 60° wahrend 
48 Stdn. AnschlieBend wird sterilisiert u. wie iiblich vergoren. (A. P. 1 927 814 vom 
26/11. 1928, ausg. 19/9. 1933.) S c h in d l e r .

Commercial Solvents Corp., iibert. von: David A. Legg und Hugh R. Stiles, 
U. S. A., Yerfahren zur Beschleunigung der Buttersauregarung durch Verwendung solcher 
Mikroorganismen nebeneinander, die eine Milchsauregarung hervorrufen, die stickstoff- 
haltige Stoffe hydrolysieren u. die Salze organ. Sauren zerlegen. In  Frage kommen 
besonders Bac. saccharobutyricum liguefaciens u. Lactobac. casei. (A. P. 1927 813 

3/10. 1928, ausg. 19/9. 1933.) SCHINDLER.
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Fritz Isler, Zurich, Verfa7iren zur Spirituserzeugung, insbesondere im Brennerei- 
belrieb. Die Verzuckerung der Maischen wird durcbgefiihrt mittels diastasereicher Malz- 
extrakte in Form von Dauerpraparaten, denen Aktiyatoren aus Malz u. Hefe, oder 
aktiyierende Salze zugesetzt sind. (Schwz. P. 162 454 vom 15/4. 1932, ausg. 1/9, 
1933.) _ S c h in d l e r .

Usines de Melle (Soc. An.), Frankreich, Verfahren und Vorriclilung zur Her
stellung hochprozentigen Alkohols. Um bei Anwcndung der azeotrop. Methode je nach 
dem augenbiieklichen Bedarf sowohl absol. Alkohol ais auch 94%ig. Rektifizieralkoliol 
herstellen zu konnen, ist eine naher beschriebene Ausbildung der iibliclien Kolonnen 
Yorgesehen. (F. P. 727 532 vom 16/11. 1931, ausg. 20/6. 1932; D. Prior. 17/11.
1930.) S c h in d l e r .

XVI. N ahrungsm ittel. GenulJmittel. Futterm ittel.
A. Beckel, Anwendung der Groflzahlforschung in der Lebensmilłelchemie. (Z. Unters. 

Łebensmittel 66. 158—77. Juli/Aug. 1933. Dusseldorf, Hygien. Inst.) G r o s z f e l d .
R. Heiss, Untersuchungen iiber den Kallebedarf und die ausgefrorenen Wasser- 

mengen beim schnellen und beim langsamen Gefrieren von Lebensmitleln. Die fiir frisches 
Rindfleisch dilatometr. u. oalorimetr. bestimmten bei verscbiedenen Gefriertempp. 
u. -geschwindigkeiten ausgefrorenen W.-Mengen ergeben keinen Unterschied im Kalte- 
bedarf bei sohnellem u. langsamem Gefrieren. Die eutekt. Temp. fiir Flcisch wird 
bei —62—65° gefunden. Die Unters.-Methode wird auch auf eine Reihe anderer 
Łebensmittel angewandt. (Z. ges. Kalte-Ind. 40. 97—104. 122—28. 144—46. Sept.
1933. Karlsruhe, T. H., Kalteteehn. Inst.) R. K. Mu l l e r .

Franz Bołiner, Die Miillereichemie. (Technik Ind. Schweizer Chemiker-Ztg. 16. 
170—71. 30/9. 1933. Ziirich.) H a e v e c k e r .

Hermann Ohler, Milchsaure in Fruclitsirupen. Bespreehung der Geschmacks- 
verbesserung durch Milchsaurezusatz. (Oesterr. Spirituosen-Ztg. 32. Kr. 41. 3. 
12/10. 1933. Coburg.) " Gr o s z f e l d .

H. H. Buskirk, W. E. Bacon, D. Tourtellotte und M. S. Fine, Hallbarkeit ton 
Viłamin C in gefrorenem Orangensaft bei langerer Aufbewahrung. Der Vitammgeh. von 
ordnungsmaCig gefrorenem Saft unterscheidet sich nicht erheblich von dem des frischen. 
Bei —26,1° tra t in 20 Monaten keine wesentliche Andorung im Geh. an Yitamin C ein. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 808—10. Juli 1933. Battle Creek, Mich., General Foods 
Corp.) G r o s z f e l d .

M. J. Gutmann, Allergische Ersclieinungen durch Genuprnittel und dereń Be- 
seitigung. Auf den GenuB yon Kaffee konnen sich Uberempfindlichkeitserscheinungen 
zeigen. Kaffeempfindlichkeit ist von Coffeinempfindlichkeit zu unterscheiden. Gewisse 
Kaffeesorten werden auch von Kaffeeiiberempfindlichen gut vertragen. (Dtsch. med. 
Wsehr. 59. 1429—31. 15/9. 1933. Miinchen.) Gr o s z f e l d .

P. W. Punnett, Die '/jubereitung hdngt oft vom Gefafi ab. Erórterung der an Ge- 
faBe zur Bereitung von Kaffeegetrdnk zu stellenden Anspriiche. Einfliisse auf Geschmack 
u. Klarkeit des Kaffees. Ursaehen yon Metallgeschmack durch elektrolyt. Vorgange. 
(Food Ind. 5. 405—07. Okt. 1933. New York, Columbia Univ.) Gb o s z f e l d .

F. Krauss, E. Kleucker und A. Kollath, t)ber den Coffeingehalt des Małe. Bei 
U nters. nach G r o s z f e l d  u .  S t e i n h o f f  (C. 1931. II. 151) enthiclten 11 Proben 
M ate 0,56—1,39, M ateholz 0,31% Coffein, id en tifiz iert durch F . u. Misch-F. Ver- 
gleichende Verss. zur C offeinbest. in  gew ohnlichem  u. eoffeinfreiem  Kaffee zeigten 
U berlegenheit des genann ten  Verf. gegenuber dem  yon  Lendrich-Nottbohm, 
U o lo w - S c h a p ir o  u. dem  der Brem er Coffein-Compagnie in  Ausbeute u. Reinheit 
des Coffeins. D ocli em pfieh lt sich  auch bei M ate u. Tee die Oxydation der Begleit- 
sto ffe  m it KMn04 u. P araffinzusatz w ie bei K affee. (Z. U nters. Łebensmittel 66 - 
348—54. S ep t. 1933.) _ G r o s z f e ld .

F. E. Nottbohm und K. Philippi, Die Sonderstellung der Ziegenmilch und die 
Zusammenselzung des Ziegenblutes. In den untersuchten 39 Proben (Analysen im 
Original) wurde gegenuber Kuhmilch nur der etwa doppelt so hohe Geh. an Cl ais 
Unterschied gefunden. Ziegenblut unterscheidet sich von dem anderer Wiederkauer 
dureh hohen K-Geh. u. ist in bezug darauf zwischen dem von Schwein u. Schaf em- 
zureihen. Die Asehenzus. des Blutserums ist bei Rind, Schaf u. Ziege prakt. gleicn. 
Ein yereinzelt beobachteter erhohter Cl-Geh. im Serum deutet moglicheiyeise aut 
indiyiduelle Einfliisse einzelner Ziegen u. bildet yielleicht eine Ursaclie fiir die Ziegen-
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milchanamie. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 289—301. Sept. 1933. Hamburg, Hygien. 
Staatsinst.) Gr o s z f e l d .

M. Seelemann und A. Hadenfeldt, Uber uieitere Befunde von Strept. pyogenes 
(Rosenbach) in dar Milch. Beschreibung eines voriibergehenden Zufallsbefundes von 
Strept. pyogenes R osenbach  in einer Milchprobe u. eines Falles von Pyogenes- 
streptokokkenmastitis mit Storung des Allgemeinbefindens. (Z. Fleisch- u. Milehhyg. 
44. 25—27. 15/10. 1933. Kiel, PreuB. Yers.- u. Forsehungsanst. f. Milchwirtschaft.) Gd.

F. Bertuzzi und J. Teitelbaum, Die Yencendung der Butlermilch zur Casein-
gewinnung. Leieht filtrierbares, rcines Casein wird besser ais aus Buttermilcli allein 
erhalten, wenn man gleiche Teile Magermilch u. frische Buttennilcli mischt, auf 55° 
erhitzt u. mit 2% H2SO., (10%ig) ansauert. (Rev. Fao. Quim. ind. agric. 2. Nr. 4. 
149—51. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Kurt Dragendorff, Eilecithin und Pflanzenlecithin. Zur Frage ihrer Gleichartigkeil 
in physiologischer Beziehung. Die Forderung von N o ttbo h m  u . Ma y e r  (C. 1933. I .  
1700), Pflanzenlecithine ais solehe zu deklarieren, u. die von ihnen ausgesproehenen 
Bedenken gegen die unbeschrankte Verwendung von Pflanzenlecithin an Stello von 
Eilecithin erseheinen Vf. begriindet. (Chemiker-Ztg. 57. 493—94. 24/6. 1933.) S c h o n f .

B. Peter, H. Thaler und K. Taufel, Zur Analytik der Pentosane. Nach Dar- 
legung der Fehlerliaftigkeit der Pentosanbest. durch Fallung des daraus durch Dest. 
mit HC1 gebildeten Furfurols mittels Phlorogluein, bei der bei Ggw. von Hexosen 
das entstehende u. ubergeliende Osymethylfurfurol mitgefallt wird, zeigen Vff., daB 
eine Fallung des Furfurols ais Furfuralbarbitursaure von Oxymethylfurfurol nicht be- 
einfluBt wird; dessen Fallung tr itt erst bei hohen prakt. nicht eneiehten Konzz. ein. 
Angabe einer Arbeitsvorschrift. Bei Ggw. von Galaktose oder Mannose bzw. von 
Verbb. daraus wird die Furfurolausbeute beeintrilchtigt; ais Ursache wird Furfurol- 
verbrauch durch Huminstoffbldg. angenommen. Zum Ubertreiben des Furfurols ist 
eine Destillatmenge von 210 ccm in 70 Min. (statt bisher 400 ccm) ausreichend. Vor- 
gesclilagen wird, bei Lebensmitteln nicht mehr den Pentosangeh., sondern den ge- 
fundenen Furfurolwert ohne Umrechnung, weil zuverlassiger, anzugeben. (Z. Unters. 
Lebensmittel 66. 143—57. Juli/Aug. 1933. Miinchen, Deutsche Forsehungsanst. f.
Lebensmittelchemie.) Gr o s z f e l d .

G. Sessous und M. Rohweder, Methodische, Yersuche iiber Trockensubstanz-
bestimmungen in kohlehydratreichen, breiigen Stoffen (z. B. Ruben, Karioffeln, Cichorien). 
Trockensubstanzbestst., wobei die breiige M. mit Sand oder Brennspiritus vermiseht 
wurde, um die bei der Yerkrustung entstehenden W.-Einsehlusse zu yermeiden. Der 
Zusatz von Brennspiritus bewirkt, daB bei der Trocknung eine vollig porose Trocken- 
M. entsteht, die keinerlei Feuehtigkeitsmengen einschlieBt. (Wiss. Arch. Landwirtseh. 
Abt. A. Arch. Pflanzenbau 10- 191—202. 15/5. 1933. GieBen, Inst. f. Pflanzenbau u.
Pflanzenzuchtung.) - W. S c h u l t z e .

F. E. Nottbohm, Unlersuchungsverfahren fiir Milchdauencaren. (Vgl. C. 1931.
II. 3056.) Arbeitsvorschriften fiir Fettbest. in ungezuckerten u. gezuckerten Milch- 
dauerwaren. (Z. Unters. Lebensmittel 66. 254. Juli/Aug. 1933. Hamburg.) Gd.

J. Ruffy, Konservierung von Milchproben fiir die Gefrierpunkisbeslimmung mit 
gefarbler Quecksilbe.rchloridlósung. Am besten eignet sich Lsg. von 3 g HgCl2 u. 0,1 g 
Lichtgrun in 100 ccm, von der 1 ccm auf 300 ccm Milch zugefiigt wird. Herst. des 
Beagens durch getrennte Lsg. der Stoffe u. Mischung der Lsgg. Die konservierende 
Wrkg. wird gezeigt; erst nach 4 X 24 Stdn. trat Gerinnung der Milch ein. (Mitt. 
Lebensmittelunters. Hyg. 24. 245—46. 1933. Bem, Eidgen. Gesundheitsamt.) Gd.

Jean Mayor, Schweiz, Herstellung von Nahrmeld. Man róstet die Keime von 
Getreidekómern bei etwa 100°, um nicht das darin enthaltene Yitamin B  zu zerstóren, 
worauf sie mit den zerriebenen Kemen derselben Getreideart oder mehrerer anderer 
Arten rermiseht worden. Vor dem Rosten konnen die Keime mit NaCl yermischt 
werden. Zweeks Bldg. des Vitamins D  konnen sie noch mit ultraviolettem Licht bestrahlt 
werden. (F. P. 752 261 vom 11/3.1933, ausg. 20/9.1933. Schweiz. Prior. 19/9.
1932.) Ś c h u t z .

Oberphos Co., ubert. von: Edward Hyatt Wight, Baltimore, Backpuher. Phos
phorsaure u. Kalk werden in solchen Mengen zur Rk. gebracht, daB nur Monocalcium- 
phosphat entsteht. Dieses Prod. wird getrocknet u. mit den iiblichen Backpulver- 
bestandteilen gemischt. (A. P. 1 926 572 vom 8/8.1931, ausg. 12/9.1933.) S c h in d l e r .
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Victor Douglas Heimann, Australien, Fliissige Wiirze fiir Genufimiltel. Die FI. 
bestcht aus alh. Ólen, z. B. von Mandeln, Lorbeer, Gewiirzndke, Cardamon, Ingwer, 
Majoran, Salbei, Thymian, Pfeffer, Piment oder Deriw. dieser Ole in einer Lsg. von 
Eg.; die FI. wird beim Gcbrauch mit W. oder Essig verd. (E .P . 398 302 vom 
G/G. 1932, ausg. 5/10. 1933.) Schutz.

Coffex A.-G., Neuhausen b. Schaffhausen, Coffeinfreier und rereddter Kaffee. 
Man verwendet ais Ezlraktionsmittd Irans-Dichloralhylen (CHCl: CHCl). Der Kaffeo 
kann vor der Extraktion im offenen GefaB erhitzt werden. (Schwz. P. 162 725 vom 
21/10. 1932, ausg. 1/9. 1933. F. Prior. 27/10. 1931.) Sc h u t z .

Josef Schwerer, Wien, Verfaliren zur Herstellung von Hiillen fiir Wurslwaren 
Um Verluste an Hiillen u. Wurstmasse zu yermeiden, werden die Enden der Wurst- 
hiillen, insbesondere von Kunstdarmen — jedoch ist das Verf. auch auf Naturdarm 
anwendbar — durch Verkleben, z. B. mittels eines Lósungsm., wie Aceton, oder durch 
Vernalien so verschlossen, daB kein Zipfel entsteht. Zur yolligen Abdichtung des 
Darmendes wird dieses anschlieCend noch mit Hamoglobin behandelt. (Scliwz. P. 
161 831 Tom 16/3. 1932, ausg. 1/8. 1933.) J u l ic h e r .

Magda Karlssoil, Hamburg, Herstellung eines organischen Materiales mit hohem 
Eiwciflgehalt aus Fisch oder Fleisch. Der Rohstoff wird in ein W.-Bad yon gewohnlicher 
Temp. gebracht u. der Einw. von Saccharomyceten ausgesetzt, worauf das erhaltene 
Prod. gewasohen, gepreBtu. bei ca. 20° getrocknet wird. (N. P. 51 358 vom 25/10.1929, 
ausg. 22/8. 1932.) Drews.

Hjalmar Minde, Molde, Haltbares Nalirungsmittel aus Fischfleisch. Das Fiscli- 
fleisch wird mit yegetabil. oder animal. Nahrungsmitteln, z. B. durch Malilen, zusammen- 
gearbeitet. Man yerwendet z. B. gedampfte oder gekochte Kartoffeln, Mehl oder 
andere geeignete, Starkę enthaltende Materialien, denen man gegebenenfalls geschnmck- 
andernde oder geschmaekyerbessernde Mittel zusetzen kann. Die erhaltene teigartige M. 
wird zu Strangen oder Róhren geformt oder in teilbare Platten gewalzt. AnschlieCend 
folgt Trocknen. Der Geh. der teigartigen M. an Fisch soli ca. 70—90% betragen. Das 
Fisclimaterial wird ohne yorherige Abtrennung der Griiten zermalilen. Die Trocknung 
des Endprod. erfolgt in einem Luftstrom yon ca. 20° u. ist in ca. 2 Tagen beendet. 
(Hierzu ygl. N. P. 48338; C. 1933. I. 152.) (N. P. 51 393 vom 30/5. 1929, ausg. 29/8.
1932.) Drews.

Howe Packing Comp. Inc., New Orleans, iibert. von: Donald W. Howe, 
Biloxi, Verfahren zxir Behandlung von Krustentieren zweclcs Yermeidung von Ver- 
farbungen. Krabbenfleisch wird zuniichst ca. 20 Min. mit einer h. l%ig. Citronen- 
saurelsg. u. dann mit einer kochenden 1/2%ig- Lsg. der gleiehen Saure die gleiche Zeit 
behandelt. Dann wird sehnell gekiihlt u. in Dosen yerpackt. Weitere, die Yerfarbung 
yerhindernde Mittel sind z. B. Phosphor-, Wein-, Malon-, Essig-, Milchsiiure, Zucker, 
pflanzliche u. !Mineralole u. Oxydationsmittel. (A. P. 1 927 123 yom 8/3. 1929, ausg. 
19/9. 1933.) J u l ic h e r .

Hanseatische Miihlenwerke A.-G., Hamburg, Herstellung konzentrierter Mikh- 
produkte, z. B. Milchpulver, kondensierter Milch. Man setzt der Milch vor oder wiihrend 
des Eindickens oder Zerstaubens Lecithin, gegebenenfalls in Form einer Emulsion zu. 
(E .P . 398 329 yom 5/8. 1932, ausg. 5/10. 1933. D. Prior. 12/1. 1932.) S c h u t z .

[russ.] Georgi Ssergejewitsch Inichow, Biochem ie der Milch. M oskau-Leningrad: Snabtechisdat
1933. (II, 15S S.) 3 Rbi.

XVII. Fette. W achse. W asch- u. Reinigungsm ittel.
Hermann Meyer, Berechnung einer Raffinationsanlage fur Saatole. Berechnung 

der App.-GróBe u. des Dampf- u. Kuhlwasserbedarfs bei der Raffination. (Chem. 
Apparatur 20. 113—15. 25/7. 1933.) SCHONFELD.

Ad. Griin, Bemerkung iiber die Synthese von Wachs aus Paraffin. Nicht D u bo w itz , 
wie St r a u s s  (C. 1933. II. 2475) angibt, sondern Vf. in Gemeinschaft mit U l b r ic h  u. 
W ir t h  hat ais erster eine Erklarung fiir die Bldg. von Wachsen aus KW‘skoffen bei 
der Behandlung mit O gegeben. (Angew. Chem. 46. 566. 2/9. 1933.) W- „

R. StrauB, Enlgegnung zur „Bemerkung iiber die Synthese von Wachs aus Paraffm 
von Ad. Griin. Bestatigung vorst. Angaben. (Angew. Chem. 46. 566. 2/9.1933.) w.. W FF.

J. Gollan, P. J. Bueno undM . Silvestrini, Fettstoff- und Feuchtigkeitsbestmmung 
in den Olsamen. Da bei der iiblichen Methode der Fettbest. in Olsamen (Lem- o ci
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Riibsamen) die Fettyerluste bei der Mahlung u. Aufbewahrung relativ hoch sind u. 
die Extraktion viel Zeit u. Wartung erfordert, untersuchen Vff. eine Durchsehnitts- 
probe yon ca. 1 g durch Auspreaacn der ganzen Samen in Mischung mit Sand von 
ca. 1 mm TeilchengroBe, Ablosen mit A., Filtrieren u . Stehenlassen des Riickstandes 
mit A. in einem Extraktionsróhrchen (IGO mm langes, 12 mm weites Rohr, an das 
unten ein enges Rohr U-formig mit einem Winkel von 20° angeschmolzen ist, das weiter 
oben eine Erweiterung besitzt). Der A. wird einmal omeuert, das gesamte Extrakt- 
gemisch bei 50° vom A. befreit u. nach Trockncn bei 105° gewogen. Zur Best. des W.- 
Geh. wird der ólsamen ebenfalls mit Sand gemischt auageprcBt, das gepreBte u. das 
mit A. abgewaschene Ol in einem gewogenen GefiiB gcsammelt, der A. abgedampft u. 
bei 105° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. (Rey. Fac. Quim. ind. agric. 2. Nr. 4. 
152—55. 1932. Santa Fe.) R. K. M u l l e r .

Ludwig Rosenstein und Walter Jacob Hund, San Francisco, V. St. A., Rei- 
nigung von pflanzlichcn und tierischen ólen. Nachdem dor Gesamtgeh. an freier Fett- 
saure im Ol ermittelt worden ist, wird eine bestimmte Mengo der Fettsauren, d. h. so 
yiel, daB der Verteilungskoeff. der Sauren in den beiden Phasen Ol: fl. NH3 etwas 
iiber 1 liegt, abdest. u. die restlichen Verunreinigungen mittels fl. NH3 u./oder ein 
oder mehreren Alkylaminen extrahiert. (F. P. 742 958 vom 19/9. 1932, ausg. 21/3. 1933. 
A. Prior. 22/9. 1931. E. P. 387 962 vom 20/9. 1932, ausg. 9/3. 1933. A. Prior. 22/9.
1931.) E n g e r o f f .

Eugśne Delauney, Frankreich, Neutralisation von Fettstoffen, dad. gek., daB die fl. 
Fettstoffe mit einer wss. Lsg. eines organ. Amins, z. B. Athanol-, Diathanol- oder 
Triathanolamin im (IbersehuB yersetzt werden. Die sich bildende Emulsion wird durch 
Erwarmung, gegebenenfalls unter Zugabo von Na,S04 oder NaCl, zerstórt, das durch 
Dekantation gowomiene u. gewaschene 01 durch indirekten Dampf bei yermindertem 
Druck getrocknet. Die abgetrennten aminhaltigen Wilsser werden mit gebranntem 
Kalk oder Mg(OH)2 yermischt, die sich bildende unl. Seife abfiltriert u. das Amin 
durch Verdampfung, Dest. u. dgl. zuruekgewonnen. Aus der Seife werden die F ett
sauren durch Zers. mit Saure zurdckerhalten. (F. P. 739 696 vom 28/6. 1932, ausg. 
18/1. 1933.) E n g e r o f f .

Carl von Kanel, Bern, Verfahren zur Herstellung eines Eztraktes zum Farben 
von Kuhbutter, Margarine und anderen Speisefetten, Felten und Olen aus Annatlosamen, 
dad. gek., daB man intakte Annattosamen unter Erwarmen mit fettem Senf6l extrahiert, 
den Extrakt mit Curcumawurzel nuanciert u. nach beendeter Extraktion filtriert. 
(Schwz. P. 162130 yom 12/7. 1932, ausg. 16/8. 1933.) J u l ic h e r .

Hanseatische Miihlenwerke A.-G-, Hamburg, Verfahren zur Yeredlung von 
Speisefetten, gek. durch die Verwendung geringer Mengen von durch Halogen teil- 
weise abgesatt. Phosphatiden. ZweckmaBig wird ein Praparat mit hochstens 10 bis 
20°/0Brom- oder Jodgeh. yerwendet. Das Praparat zeigt noch die typ. Phosphatid- 
eigg. u. wirkt gleichzeitig konseryierend, so daB andere Konservierungsmittel fiir 
Margarine o. dgl. ganz oder teilweise entbehrt werden konnen. (D. R. P. 585 972 
KI. 53h yom 17/8. 1932, ausg. 13/10. 1933.) JULICHER.

A. I. Root Co., Medina, Ohio, V. St. A., Wachskerze mit Hohlrdumen und Yer
fahren zu ihrer Herstellung. Die Wachskerze ist 1. dad. gek., daB der am Docht liegende 
Teil des Kerzenkórpers auf der ganzen Lange der Kerze aus einer Vielzahl kleiner, 
unmittelbar um den Docht u. radial in yerschiedenem Abstand von ihm liegender 
Luftzellen oder Hohlraume besteht u. yon einem homogenen Wachsmantel umgeben ist.
— 2. Verf. zur Herst. der Wachskerze nach 1, dad. gek., daB eine zweckmaBig in Honig- 
wabenform gewellte diinne Wachstafel dicht aufgerollt wird. — 3. dad. gek., daB um 
den Docht eine einzige, teils gewellte, teils glatte Wachstafel aufgerollt wird. (D. R. P. 
585 288 KI. 23f yom 3/2. 1932, ausg. 4/10. 1933.) E n g e r o f f .

Carbo-Norit-TJnion-VerwaltungS-Ges. m. b. H., Deutschland, Trockenreiniguruj 
wn Teztilien. Zur yollstandigeren Ruckgewinnung der ais Reinigungsmittel ver- 
wendeten Losungsmm. wird die gesamte Anlage einschlieBlich der Dest.-Apparatur 
fiir das gebrauchte Lósungsm. durch eine Absorptionsfl. oder ein Adsorptionsmittel, 
wie Silicagel, akt. Kohle, entliiftet. Entsprechende Anlagen werden durch schemat. 
Zeichnungen naher yeranschaulicht. (F. P. 745 679 yom 4/2. 1932, ausg. 15/5.
1933.) R. H e r b s t .

De Laval Separator Co., New York, iibert. yon: Robert G. Walker, New York,
' • St. A., Reinigung der bei der Trockenreinigung von Teztilien gebrauchten Losungs-

XV. 2. 242
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■mittel. Dieselben werden kontinuierlich mit entfarbenden Mitteln, wie akt. Kohle, 
oder bzw. u. einer alkal. Lsg. behandelt, wonach ein Teil abgezweigt u. dest. wird, 
wahrend der andere Teil zentrifugiert u. sodann mit dem dest. Teil der erneuten Yer- 
wendung zugefiihrt wird. Einzelheiten des Verf. werden an Hand einer Zeichnung 
der Apparatur erliiutert. (A. P. 1 919 644 vom 13/1. 1930, ausg. 25/7. 1933.) R. He.

Comp. Generale des Industries Textiles und Elisće Charles Duhamel, Roubaix, 
Frankreich, Wiederbrauchbarmachen von Waschfliissigkeiten, die zum Waschen yon 
Textilstoffen, insbesondere yon Wolle, gedient haben, dad. gek., daB man diese Waschfll. 
der Einw. eines Vakuums aussetzt. Die in der Fl. yorhandenen Gasblaschen, die be- 
kanntlieh Schmutzteilehen an sich fesseln u. somit ihre Dispergierung begiiiistigen, 
werden dabei entweichen u. die Schmutzteilchen freigeben. Das Verf. wird an Hand 
von schemat. Zeiclinungen geeigneter Anlagen namentlich beziiglich der Wasche yon 
Rohwolle naher erliiutert u. das Schutzbegehren in einigenUnteransprlichen auf spezielle 
Falle gerichtet. (D. R. P. 584 830 KI. 76a vom 27/9. 1931, ausg. 27/9. 1933. F. Prior. 
7/4. 1931.) R, H e r b s t .

Chemische Fabrik Budenheim Akt.-Ges., M ainz, Spiil-, Entfettungs- und 
Reinigungsmittd, dad. gek., daB es aus iiberwiegenden Mengen von alkal. reagierendem 
Alkaliphosphat mit solchen Mengen von Sn-Verbb. besteht, daB eine durch Auflosen 
des Mittels in W. erhaltene wss. Gebrauchslsg. alkaliempfindliche Metalle nicht angreift. 
Ais Sn-Verbb. sind genannt SnCl2 u. Sn-Phosphat. 750 kg calciniertes Na,PO., werden 
mit 250 kg SnCl2 trocken ycrmiseht. Eine aus diesem Gemisch hergestellte 5%ig. 
Lsg. ist an Sn-Phosphat gesatt. Sie greift Sn oder Al oder dereń Legierungen nicht 
an. Vgl. Schwz. P. 159 626; C. 1933. II. 1448. (Schwz. P. 161275 yom 19/11. 1931, 
ausg. 1/7. 1933. D. Prior. 1/12. 1930.) M. F. Mu ller .

Soc. Franęaise des Produits Glassor, Frankreich, Reinigungsmittd fiir Gegen- 
stande u. Stoffe aller Art, wie Leder- u. Metallwaren, Lack- u. Farbanstriche, Papier- 
waren u. a., bestehend aus 20 1 W., 2 kg NaOH u. 50 g Na3B 03 u. Farbstoff. (F. P. 
750121 yom 25/7. 1932, ausg. 5/8. 1933.) M. F. Mu ller .

Hans Ekjord und G. Horstmann, Oslo, Reinigungsmasse fiir Tapeten, Dach- 
und Wandflachen, Oemalde usw. Die M. enthalt ais Grundbestandteil Mehl u. W., 
wozu Zusatze von Koehsalz u. geringen Mengen von Salz- u. Carbolsaurc nebst Schwer- 
petroleum u. Methylorange konimen. Beispiel: 33,3% Mehl, 46% W., 17% NaCI, 
2,7% Schwerpetroleum, 0,5% Salzsaure, 0,2% Carbolsaure, 0,3% Methylorange. 
(N. P. 50 662 vom 26/3. 1931, ausg. 18/4. 1932.) D r e w s .

Alexander Arnesen, Oslo, Entfemen von Deckschichten, Anstrichen, Fełtschichten
o. dgl. durch Behandlung mit Atzalkalien, dad. gek., daB die Atzalkalilsgg. unter 
Druck, in w. Zustand u. mit solcher Konz. aufgespruht werden, daB sich beim Ab- 
kiililen auf der zu reinigenden Oberflache eine feste Haut bildet, worauf die Ober- 
fliiche mit W. oder mit Dampf unter Druck behandelt wird. (N. P. 50 744 vom 8/2. 
1929, ausg. 25/4. 1932.) D r e w s .

X V III. Faser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
Kunststoffe.

L. M. Boyd, Behandlung von Strumpfen mit Effektfiiden. Besprochen wird die 
Behandlung von reinseidenen Striimpfen mit Effektfaden aus Acetatseide oder immuni- 
sierter Baumwolle. Die letztere ist weit leichter zu behandeln ais Acetatseide. Matte 
Seide ist wiederum leichter, vor allem bei hoheren Tempp., zu behandeln ais hocli- 
glanzende. Beim Entbasten der Naturseide ist Alkali peinlichst zu yermeiden, sogar 
die geringen zur W.-Reinigung dienenden Mengen. Man benutzt neutrale Seife oder 
besser neutrale Abkochole, die Temp. betragt 210° F. Man farbt ohne Alkali bei 20a 
bis 210° F  mit recht viel Glaubersalz u. spiilt bei 85° F. Die sorgfaltig von Fett u. 
Seife befreite Ware wird bei 85—90° F mit Appreturmitteln behandelt; zum Entglanzen 
nimmt man Salze von Ba, Zn, Al, Ca u. Ti, auch kolloidale Talke, Kaoline usw. Ais 
wasserabstoBende Mittel nimmt man Wachse, Harze u. Metallseifcn, ais Fullmittel 
Leime, Gelatine, Starkę u. Gummisorten. Ais Weichmachungsmittel dienen Rieinusól- 
sulfosauren u. sulfonierte Oliyenóle. Das Sehleudern erfolgt sofort nach der Appretur 
u. darf weder zu weit noch zu sehwaeh ausgefiihrt werden. Alle Rezepte fiir Acetat
seide sind ohne weiteres fiir immunisierte Baumwolle anwendbar. (Amer. Dyestun 
Reporter 22. 569—71. 25/9. 1933.) F r i e d e j i a NN.

Walter Neumann, Ober die Schadigung der Baumwollfaser durch Salze. (Vg.
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0.1933. I. 3820.) MgS04-Lsgg. crgaben dic goringston Schiidigungen, MgCl2-Lsgg. 
bedeutend gróBere, CaCl2-Lsgg. mit bis 40 g Salz in 100 g FI. dazwischen liegende. 
Hóchst konz. oder iibersatt. CaCl2-Lsgg. ergaben noch bedeutend liókere Festigkeits- 
abnahmen ais MgCl2. (Melliands Textilber. 14. 497—500. Olct. 1933. Reichen- 
berg.) _ S u v e r n .

Raffaele Riso, RoPhaargewebe. Kurze tjbersicht. (Boli. Reparto Fibrę tessili 
vegetali 4. 176—77. 1932.) H e l l r ie g e l .

Fr. Klein, Holzschutzfragen in der Landwirtschafl. Es wird die Anwendungs- 
mógliclikeit des Imprilgniersalzgemisches „Thanalitli U“ u. des Wolmansalzes be- 
sprochen. (Kunstdiinger u. Leim 30. 146—47. Mai 1933.) W. S c h u l t z e .

F. A. Simmonds, Der capillare Aufstieg ton Wasser in Faserstoffblaltern und 
seine moglichen Amoendungen. Die Bezichungen zwischen Zeit u. Steighóhe beim 
capillaren Aufstieg yon W. in Zellstoffpappen werden mathemat. abgeleitet. Das 
Vcrhiiltnis der Werte fiir die Mascliinenrichtung u. die Richtung senkrecht dazu kann 
ais MaBstab fur die GleichmaBigkeit der Blattbldg. dienen. Das MaB der Quellung der 
Cellulose kann yielleielit aufschluBreich fiir die Mahlung sein. (Paper Trade J . 97. 
Nr. 10. 40—42. 7/9. 1933.) F r ie d e m a n n .

Erik Hagglund und G. Schollin-Borg, Unlersućhungen iiber den Einfluji des 
Zusatzes von Schwarzlauge bei der Sulfatzcllstoffkochung. Die Auslosungsgeschwindig- 
keit bei der Sulfatzellstoffkocliung von Fichtenholzspiinen bei konstantem Alkali- 
yerhaltnis, Sulfidgeh. u. gleiclier Alkalikonz. u. Hóchsttemp. wird durch Zusatz von 
Schwarzlauge zur Kochfl. im Beginn der Kochung etwas erhoht; spater erfolgt jedoch 
die Auslsg. mit reiner Weifilauge rascher, derart, daB im Gesamteffekt die Koclizeit 
zur Erreichung von defibrierbarem Stoff dieselbe ist. Kiefernholz zeigt nur unbedeutende 
Unterschiede in der Rk.-Gesehwindigkeit bei der Kochung mit WeiBlauge oder mit 
einer 50% Schwarzlauge enthaltenden Lauge. Mit steigendem Zusatz yon Schwarz
lauge yerschlechtert sich die Farbę der Zellstoffe, der Knotcngeh. steigt wenig fiir 
Fichte, etwas mehr fiir Kiefer. Ausbeute fiir Kiefer geringer, Ligningeh. etwas, 
Knotengeh. bedeutend groBer ais fur Fichte, Schwarzlaugenzusatz bis zu 50% bcein- 
fluBt die Hóchstausbeute an defibrierbarem Stoff, den Ligningeh. in Zellstoffcn von 
derselben Ausbeute u. die Festigkeit der Stoffe nicht. Vermehrung des Sulfidgeh. 
der Lauge von ea. 16 zu 29% bewirkt einen erheblichen Anstieg der Falzzahl, aber 
keine Erhóhung, sondern eher eine geringe Erniedrigung der ReiBlange. (Papier- 
fabrikant 30. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 359—63. 1932. 
Pappers-Travarutidskr. Finland 1933. 368—72. Stockholm, Techn. Hochsch.) K ru .

F. W. Klingstedt, Uber die Einwirkung der Abicasser der Zellstoffinduslrie auf 
die Fischerei. Ais sehadlieh wirkende Verunreinigung in den Abwassern der Zellstoff- 
industrie wird vor allem die Harzscife angesehen u. eine Methode erwahnt, durch 
welche man kleine Harzmengen im W. sehr einfach u. einigermaBen quantitativ nach- 
weisen kann. Diese colorimetr. Methode griindet sich auf die R k. zwischen Harz u. 
Chlorsulfonsśiure, welche eine starkę u. ziemlich bestandige Violettfarbung erzeugt. 
Bie Harzscife kann unter Umstanden sehr starkę Sehaumbldg. im FluBwasser ver- 
anlassen u. betrachtlichen Schaden auf die Lachsfischerei anstellen. (Pappers-Ti-a- 
yarutidskr. Finland 1933. 616—21. 31/8. Abo Akademi, Turku.) R o u t a l a .

Shin-ichiro Hase, Untersuchungen uber das Spinnen von Viscoseseide. VIII. 
Einige die Koagulałionsgeschwindigkeit beeinflussendeFaktoren. (VII. vgl. C. 1933.1.1543.) 
Die Koagulationsgeschwindigkeit wird im allgemeinen mit fortschreitender Viscose- 
reifung rascher, neigt zur Verlangsamung mit wachsender Spinngeschwindigkeit (Effekt 
relatiy klein), steigt mit der Fadenzahl u. betriichtlieh mit der H 2S04-Konz. im Fiillbad 
u. nimmt mit wachsendem Na2S04-Geh. des Fallbades etwas ab. (J. Soc. chem. Ind. 
Japan [Suppl.] 35. 392—93 B. 1932.) K r u g e r .

Shin-ichiro Hase, Untersuchungen iiber das Spinnen von Viscoseseide. IX . Uber 
die Iteaktion wahrend der Reife der Kuchen. (VIII. ygl. vorst. Ref.) Es wird dic 
Anderung des Gesamt-, Nebenprod.- u. Nanthat-J des Kuchens wahrend der Reife 
ermittelt. Zur Darst. des „Gesamt-J“ (cem 0,1-n. J-Lsg., yerbraucht durch X2S, 
S02 u. Cellulosexanthate u. ihre intermediaren Zersetzungsprodd.) wird der Kuchen 
in konz. Na-Acetatlsg., die vorher mit 0,1-n. J-Lsg. yersetzt worden ist, eingeweicht 
u. nach 15 Min. das iiberschussige J  zurucktitriert. Zur Best. des „Nebenprod.-J“ 
(ccm 0,1-n. J-Lsg. yebraucht durch S02 u. H 2S) wird der Kuchen 15 Min. in mit 1-n. 
H2S04 angesauertes W. eingelegt, 0,1-n. .T-Lsg. zugesetzt u. das iiberschussige J  nach 
15 Min. zurucktitriert. „X anthat-J“ =  J-Verbrauch durch Cellulosexanthogenate u.

242*
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ihre intermediami Zers.-Prodd. X anthat-J =  Gesamt-J =  Nebenprod.-J. Das Gc- 
sarnt-J nimmt unmittelbar nach dem Spinnen merklich, dann inimer langsamer ab 
u. wird nach 3 Stdn. fast konstant. Im allgemcincn weist der Kuchen noch mehr 
oder weniger X anthat-J auf, dessen Menge mit steigendem H2S04-Geh. abnimmt; 
es erfolgt langsame Zers., dereń Geschwindigkeit mit sinkender H2S04-Konz. fallt. 
(J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 393 B. 1932.) K r u g er .

Shin-ichiro Hase, Untersuchungen iiber das Spinnen von Fiscoseseide. X. Ober 
die Zusammensetzung der Fdllbadflilssigkeit in Beriilirung mit einem $einen Viscosesłrom. 
(IX. vgl. vorst. Ref.) Beim Bobinenverf. ohne obere Badfl. andert sich dio Beziehung 
zwischen der Zus. des Fiillbades u. der Zus. der nach dem Spinnen am Faden haftenden 
FI. mit der Zus. des Fiillbades; die Konz. der anhaftenden FI. nimmt bei gleicher 
Denierzahl mit der Anzahl der Faden zu; die Konz. der anhaftenden FI., insbesondere 
H2S04, steigt mit der Spannung, der der Faden beim Aufwickeln unterworfen ist. 
Beim Zcntrifugenverf. fallt die Konz. des am Kuchta haftenden Spinnbades mit 
steigender Denierzahl des Fadens u. steigt mit der Spinngeschwindigkeit.

XI. Uber die Tlieorie der Koagulation. Die Diffusion yon H 2S04 in das Gel wird 
durch Stoffe, die das Gel dehydratisieren, gehindert. Die dehydratisierende Wrkg. 
der Sulfate scheint in der Reihenfolge: Mg <  Na <  KH4 <  Zn zuzunehmen. Bei 
ZnS04-haltigen Fallbadern besteht der Film hauptsachlich aus Zn-Cellulosexanthogenat, 
ZnCS3, ZnS u. a. scheinen um den Viscosestrom gebildet zu werden. Der Film ist 
ciast. u. yerhindert Dehydratisierung, Zers. u. Regeneration des Yiscosegcls. Die 
Form der Fadenąuerschnitte in yerschiedenen Fallbadern wird zuruckgefiihrt auf die 
Deformation zimachst gebildeter radialer Zahnung an ihren schwachen Punkten. (J. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 458 B—59 B. 1932.) K r u g er .

J. Braconnot, Bleichen und Fdrben von Fiscoseschappe. Das Entfetten mit 
Na2C03 u. Fettalkoholsulfonat, das Bleichen mit H20 2 oder NaOCl, das Farben mit 
lichtechten direkten Farbstoffen u. das Avivieren u. Griffigmachen ist erlautert. (Bev. 
univ. Soies et Soies artific. 8 . 753—57. Sept. 1933.) SUVERN.

A. Bahls, Kunslsloffe in Erzeugung und Ferarbeitung. Angaben uber Celluloid. 
(Gelatine, Leim, Klebstoffe 1. 183—86. Sept. 1933.) W. W o lff.

Felix Fritz, Linoleum ohne Trockenhausbehandlung. Beschreibung der Horst. 
von Hartlinoleum sowie der Schwierigkeiten, die beim Trocknen von Linoleum in 
Rollenform zu uberwinden sind. (Kunststoffe 23. 234—35. Okt. 1933. Eltville 
a. Rh.) W. W olff.

W. Krieg und H. Pflug, Ober einige Metlioden zur Priifung von Holzkonsenierungs- 
milteln. (Vgl. C. 1932. II. 3333.) Zur Unters. der korrodierenden Wrkg. von Jmprdg- 
nierungsfll. auf Metalle werden Siemens-Martin-FluBeisenbleche mit einer Ober- 
flaehe yon 36 qcm mittels Glashaken in 270 ccm der FI. eingehangt; nach Ablauf der 
Versuchszeit werden dio Bleche abgespiilt, abgeburstet u. mit elektrolyt. nascierendem 
II2 bis zur Gewichtskonstanz gereinigt. — Fiir die Best. der Auslaugbarkeit von Irn- 
pragnierstoffen aus getranktem Holz werden drei Methoden yorgeschlagen: 1. Trankung 
von 50 g Sagemehl mit 100 ccm Impragnierfl., Trocknung u. Auslaugung mit 10 X 50 ccm 
W. auf der Nutscho (Ermittlung des maximalen Auslaugeverlustes); 2. Trankung eines 
Klotzes von ca. 100 g, Trocknung, Zerkleinerung auf Streiehholzgrofie u. Schiitteln 
mit je  600 ccm W. wahrend 1, 2, 4, 8 u. wieder 8 Stdn. (Ermittlung der Auslaugungs- 
geschwindigkeit); 3. Trankung einer Reihe von Klótzchen (5 X 2,5 X 1,5 cm) mit 
ansteigenden Konzz. des Imprugnierstoffes, Trocknung, erschopfende Auslaugung u. 
biolog. Priifung des Angriffes durch holzzerstórende Pilze. Die letztgenamite Methode 
heben Vff. ais besonders wiehtig u. nótig heryor. (Chemiker-Ztg. 57. 773—74. 794 Jo. 
7/10. 1933. Berlin, Lab. f. Holzkonservierung der Rutgerswerke A.-G.) R. K. M u lle r .

— , Methoden zur Untersuchung von Tran-sparentpapieren. I. Chemische Unter- 
suchungen. Es wird eine ausfiihrliehe Listo iiber alle groCeren derzeitigen Fabnken 
transparenter Folien gegeben. — Zur Unterseheidung von Filmen aus Viscose, Ui- 
Cellulose, Acetylcellulose, Nitrocellulose u. Gelatine dient zunachst die Brennprobe. 
Zur weiteren Identifizierung behandelt man die Proben mit 1. ZnCl2-J-Lsg., wodure 
Viscose u. Cu-Cellulose blauviolett, Acetylcellulose gelb, Gelatine gelbbraun geiar 
werden; 2. Diphenylaminaulfatlsg, durch die nur Nitrocellulose blau tm blaurot an- 
gefarbt wird; 3. einer Lsg. yon Rhodamin B estra u. Diaminreinblau FF, mit “®re 
Hilfe Viscose von Cu-Cellulose durch ihre yiolettrosa bis blauyiolett bzw. rcin a 
Farbung unterschieden werden kónnen. (Brit. Plasties moulded Producta Iraaer 
114. 125. Aug. 1933.) W. W o lff .
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— , Melhoden zur Unłersuchung von Transparentpapieren. II. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Zur Feststellung des Ursprungs einer bestimmten Transparentfolie wird 
zunachst nach den 1. c. mitgeteilten Vorff. das Materiał ermittelt, aus dem die Probo 
besteht. Darauf untersucht man ihre Oberflachenstruktur, indom man Licht durch 
den Film auf eine weiBe Flilche fallen laSt u. das auf diese Weise entstehende Schatten- 
bild mit dem bekannter Muster vergleicht. — Eine Reihe von Photographien zeigt 
die Schattenbilder der bekanntesten Fabrikato. — Bei laclderten Filmen ist der tJberzug 
durch geeignete Lósungsmm. yorlier zu entfernen. (Brit. Plastics moulded Products 
Trader 5. 146—48.) W. W o l f f .

Rene Męunier, Lessines, Belgien, Hilfsmiltel fiir die Tcxlilbeliandlung. Fełte oder 
verseifbare Ole werden mit einem geeignoten Losungsm., wie Bzl., Terpentinól, Clilor- 
kohlenwasserstoffen, Aceton, yermischt u. dio Mischung mit konz. H 2S 04 zwecks 
Sulfoniorung behandelt; alsdann wird mit Alkali neutralisiert u. schlieClich mit einer 
Lsg. von Alkalihydroxyd in Alkohol bei einer 60—70° nicht iibersteigenden Temp. 
verseift. Z. B. wird eine Lsg. aus 52 Teilen Ricinusol, 15 Teilen Bzl., 1,5 Teilen 
Terpentinól u. 0,5 Teilen Amylacetat unterhalb 35° mit H2S04 von 56° Be in einer 
Menge von 25—50% des Gewichts des Oles behandelt; es wird 6 Stdn. geriihrt u. dann 
noch 10—12 Stdn. stehon gelassen. Dio untere wss. Schicht wird abgezogen u. dio 
obere ólige mit Soda neutralisiert. AnschlieBend erfolgt Verseifung durch Behandeln 
mit einer Mischung von Kalilauge von 50° Be u. Alkohol im Verhaltnis von 18—19 Teilen 
KOH zu 13 Teilen Alkohol boi 60—70°. Die erhaltene Mischung erhóht beispielsweise 
die Wrkg. von Bleich- u. Fdrbebadeni u. eignet sich zur Verwendung beim Entschlichlen 
u. Reinigen von Wolle. (E. P. 394 843 vom 19/9. 1932, ausg. 27/7. 1933.) R. H e r b s t .

American Bemberg Corp., New York, ubert. von: Franz Hoelkeskamp, 
Wuppertal, Barmen, Verfa.hren zur Herstellung von Beschwerungsmittdn fur Teztilstoffe, 
insbesondere Kunstseide, dad. gek., daB man ammoniakal. Schwermetallsalzlsgg. mit 
Lsgg. von Alkalisalzen von Hydroxyden, die zur Salzbldg. befahigt sind, wio A1-, 
Zn- oder Sn-Hydroxyd, umsetzt. — Beispiel: 240 g Ni-Sulfat werden in 932 ccm einer 
14—15%ig. Ammoniaklsg. gel. u. 680 ccm einer Na-Aluminatlsg., enthaltend 68 g 
NaOH u. 2,5 g Al, unter Riihren hinzugesetzt. Die Rk. erfolgt nach der Gleichung: 

NiSO., +  6 N H 3 =  [Ni(NH3)e]S04 • 3[Ni(NH3)„]S04 +  2Na3A103 =  
[Ni(NH3)6]3(A103)2 +  3Na2S04 

In analoger Weise erfolgt die Herst. von [Cu(NH3)4]3(A103), [Ni(NH3)6]Zn02, 
[Co(NH3)6]Sn03. Die Yerbb. werden direkt aus der Rk.-Lsg. oder auch nach Filtration 
zum Beschweren der Gewebe yerwendet, die gleichzeitig w a s s e r d i c h t  werden. 
Die aus der Rk.-Lsg. auf die Faser gelangten Alkalisulfate konnen gegebenenfalls 
durch Waschen entfemt werden. (A. P. 1 917 265 vom 31/5. 1932, ausg. 11/7. 1933.
D. Prior. 3/6. 1931.) S ch m a lz .

Titanium Alloy Mfg. Comp., New York, ubert. von: Charles J. Kinzie, Niagara 
Palle, Herslellung von Zirkonium-, Silicium- und Alkalimdallosungen. Feingemahlenes 
Zirkoniumsilicat, z. B. Zirkon, wird mit einem Alkali, z. B. der gleichen Gewichts- 
menge Na2C03, bei Tompp. bis zu 950° aufgeschlossen; nach dem Abkiihlen wird das 
AufschluBprod. fein gemahlen, gegebenenfalls mit W. gelaugt u. darauf durch eine 
geringero Sauremenge (z. B. H 2S04, HC1, H N 03 in verd. Form) ais zur Neutralisation 
des Zirkonoxyd- u. Alkaligeh. erforderlich ist, in eine saure, Alkali, Zirkonium u. 
Silicium enthaltende, ais Impragnierungsmittel, z. B. fiir Seide unmittelbar yerwend- 
hare Lsg. iibergefuhrt. (A. P. 1 916 226 vom 23/10. 1931, ausg. 4/7. 1933.) Ma a s .

Research Association of British Rubber Manufacturers, Benjamin Dawson 
Porritt und John Richard Scott, Croydon, Surrey, England, Gummierte Teztilien. 
Zur Anfertigung yon Schutzkleidung, die beim Gebrauch stark der Einw. yon W. 
ausgesetzt ist, wie Taucheranziigen u. Beinkleidem von Fischern, werden geeignete, 
mit unvulkanisiertem Kautschuk oder Kautschukkombinationen belegte oder im- 
pragnierte Gelluloseester- oder Celluloseathergebildc venvendet. (E. P. 397506 yom 
22/2. 1932, ausg. 21/9. 1933.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Verfaliren zum Schiilzen von 
Wolle, Pdzwerk, Haaren, Fedem und dergleichen gegen Mottenfraji. Fur den genannten 
Zweck eignen sich Mischungen von Arylsulfaminen mit Phosphorsaureestem, z. B . eino 
Mischung yon 2 Teilen 3,4-Dichlorbenzolsulfomethylamin u. 3 Teilen Didthylbutylglykol- 
phosphat. (F. p . 42 266 yom 15/9. 1932, ausg. 28/3. 1933. D. Prior. 16/9. 1931. Zus. 
zu F- P. 686 721; C. 1930. II. 3220.) B e i e r s d o k f .
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General Anilinę Works Inc., New York, iibert. von: Richard Haynn, Frank- 
furt a. M., Verfahren zum Verfilze>i ton lierischem Haar. Man behandelt die Haarc 
vor dem Verfilzen mit einer F- oder Fluoridlsg. (Can. P. 304 020 vom 15/4. 1929, 
ausg. 16/9. 1930.) Schutz .

Karl Heinrich Wolman, Berlin, M ittd  zum Konservieren ton Holz, bestehend 
aus Fluor- u. Arsenverbb., von denen ein Teil sehwercr 1. u. ein anderer Teil leichter 1. 
ist. (Vgl. D .R .P . 407 532; C. 1925. I. 1832, D. R. P. 439 430; C. 1927. I. 1648,
D. R. P. 456 647; C. 1928. I. 2332 u. Aust. P. 131/1931; C. 1932. II. 2581. (Can. P. 
306 512 vom 12/7. 1929, ausg. 9/12. 1930.) M. E. Mu ller .

Brander Farbwerke, Chemische Fabrik G. m. b. H. und Emil Gottlieb Abel, 
beide in Brand-Erbisdorf, Lómngen ton Silicofluoriden, ais Impragnierungsmittel fiir 
Holz dienend, werden aus Metallen, wie Fe, Cd, Al, Ni u. H 2SiF6, n H20, in Ggw. eines 
elektropositiveren Metalls, wie reduziertes Cu, ais Katalysator hergestellt. (E. P. 
398 403 Tom 14/2. 1933, ausg. 5/10. 1933.) Maas.

International Bleaching Corp., iibert. von: Robert B. Wolf, New York, und 
Raymond S. Hatch, East Orange, Bleichen ton Papiersloff zunackst mit einem oxy- 
dierenden Blcichmittel von geringerer Konz. u. nach dem Waschen mit einem oxy- 
dierenden Bleichmittel von hoherer Konz. (Zeiehnung). (Can. P. 307171 vom 11/6. 
1929, ausg. 30/12. 1930.) M. F. Muller .

Papeteries Navarre Soc. An., Frankreich, Herstellung von Papier unter Vcr- 
wendung eines gemiifi dem Verf. des Hauptpatents hergestellten geleimten Zellstoffs. 
(F. P. 42741 vom 9/5. 1932, ausg. 14/9. 1933. Zus. zu F. P. 750 032; C. 1933. II. 
2769.) M. F. Muller .

Harry Huet Nelson und Guillaume Becker, Frankreich, Herstellung von Papier 
von hoher mechanischer Widerstandćfahigkeit gomaB dem Verf. des Hauptpatents mit 
der Abanderung, daB nach dem Mischen des Papierstoffes mit dem Cellulosexanthogenat 
im Hollander das Xanthogenat auf der Faser in 1., nicht koagulierter Form durch 
Zusatz einer Lsg. von NaCl, Na2SO,, oder NH4C1 niedergeschlagen wird. Zweckmafiig 
wird der Xanthogenatlsg. eino geringe Menge Harz- u./oder Ricinusólseife zugesetzt. 
Dazu noch weitere Unteranspriiche, in denen einige Ausfuhrungsformen des Verf. 
beansprucht sind. (F. P. 42 723 vom 17/1. 1933, ausg. 14/9. 1933. Zus. zu F. P. 
735 525; C. 1933. 1. 1376.) M. F. Muller .

Max Duttenhofer, Berlin, Trocknen ton Cellulose durch Tranken mit fl. S02 u. 
Abpressen. (Can. P. 306 862 vom 17/5. 1930, ausg. 23/12. 1930.) M. F . Mu l l e r .

Olaf Qviller, Oslo, Bleiclien ton Zellsloffbahnen oder dergleichen. Die fiir den 
BleiehprozeB bestimmte laufende Bahn wird unmittelbar nach dem Impragnieren mit 
der Bleichfl. aufgerollt, so daB der wesentliche Teil des Bleichvorganges vor sich geht, 
wahrend die Bahn sich in Rollenform befindet. Darauf wird die Bahn, gegebenenfalls 
nach Verlauf einiger Zeit, wieder zerrisscn, in W. verteilt u. in der fiir gebleichte Massen 
iiblichen Weise weiterbehandelt. (N. P. 51 221 vom 17/6. 1931, ausg. 25/7. 1932.) Dre.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herslellung 
ton Celluloseabkdmmlingen. Man laBt Cyanurcldorid auf Acelylcellulose oder Cellulose- 
acelatseide in Chlf. oder Bzl. unter Zusatz von Dimethylanilin bei 40—80° einwirken. 
Ebenso kann man Telrachlorpyrimidin oder andere halogenhaltige C—N-Ringe um- 
setzen. Die Prodd. enthalten eine geringe Menge Cl; sie sind 1. in Aceton, Eg., Pyridin 
usw. u. konnen zur Herst. von Fiiden, Films u. dgl. verwendet werden. (E. P. 393 914 
vom 6/3. 1933, Auszug veroff. 6/7. 1933. Schwz. Prior. 4/3. 1932.) A lt pe t e p ..

Henry Dreyfus, England, Herstellung ton Kunstseide, Bandem, Filmen u. dgl. 
aus Cellulosederiw. nach dem Trockenspinnverf. Cdluloseester u. -iither werden in 
einem Lósungsm.-Gemisch gel., bestehend aus Aceton u. bis zu 30°/o (berechnet auf 
das Cellulosederiv.) aus einem hochsd. Losungsm., z. B. Diacetonalkohol, Athyllaktat, 
Diathyltartrat oder Diathylphthalat u. in eino 70—80° w., W.- oder A.-Dampf ent- 
haltende Atmosphiire unter Streekung versponnen. Man kann auch der Spinnisg. 
bereits ein Fallmittel, wie W . u. A., zugeben. Die erhaltenen Fiiden zeichnen sieli 
durch erhohte Dehnung u. yerminderten Glanz aus. (F. P. 40 247 vonl_ l/ó- 
ausg. 7/6. 1932. E. Prior. 4/7. 1930. Zus. zu F. P. 666897; C. 1932. I. 1463 .) E n g e r o f f .

Samuro Yamamoto, Tokyo Ku, Japan, Herslellung ton Kunstseide aus Lsgg. 
von Proleinen, insbesondere Fibroin in Cu- oder N i-0xydam m oniak , denen 0,1— iu /o 
eines Alkylesters einer aliphat. oder anorgan. Saure, z. B. Metliyl-, Atihŷ 1-, “j06
oder Ester der Ameisen-, Oxal-, Citronen- oder Weinsiiure, Alkylchlond u. agi. z - 
gesetzt worden sind. Das Fiillbad besteht aus Na2SO., oder (NH4)2SO,, u. emer so c
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Menge frcier Saure, daB die Bldg. von saurem Salz nicht moglicli ist; ais geoigneto 
Zus. wird eine gesatt. Lsg. von 300 g Na2S04 u. 180 g (NH4)2S04 mit 50 g H2S04 
empfohlon. Durch einen Zusatz yon MgS04 oder Alami wird die Fallwrkg. erhóht. 
(E. P. 385 516 yom 23/5. 1932, ausg. 19/1. 1933 u. E. P. 387 890 yom 19/5. 1932, 
ausg. 9/3. 1933.) E n g e r o f f .

Algemeene Kunstzijde Unie N. V., Arnhem, Holland, Verfahren zur Nach- 
beliandlung ron Kunst seide, 1. dad. gek., daB die auf der Spinnspulo naB behandelte u. 
getrocknete Kunstseido gedampft u. nochmals getrocknet, dann gegebenenfalls unter 
Zwirnon umgespult u. anschlioBend wiederum gedampft u. ein drittes Mai getrocknet 
wird. — 2. dad. gek., daB das Dampfen der Wickel auf den Spulen oder Walzen etwa 
1 Stde. lang erfolgt. (D. R. P. 585 193 KI. 29a vom 15/5. 1932, ausg. 29/9. 1933.) Eng.

Soie de Valenciennes, Pierre Koets und Leonard Glazener, Frankreich, Neu- 
tralisalion der in Kunstseide rerbleibenden Saure. Die vom Fallbad, der Bleiehnach- 
bchandlung oder den Waschfll. im Spinnkuchen oder den Striingen zuriickbleibenden 
Saurespuren werden wahrend des Troeknens der Seide durch Einwirkenlassen von 
alkal. Gasen, insbesondere NH3, Aminen u. dgl. oder durch Bespriilien mit alkal. Fil. 
vor dem Troeknen neutralisiert. (F. P. 746 354 vom 19/2. 1932, ausg. 27/5. 1933.) Eng.

Camille Dreyfus, New York, William Henry Moss und Blanche Babette White, 
Cumberland, V. St. A., Filme, Faden usw., dad. gek., daB sie ein Cellulosederiy., z. B. 
Celluloseacetal u. ein synthet. Harz in soleher Menge enthalten, daB dieso Formkórper 
fester sind ais die gleichen Formkórper ohne Zusatz yon synthet. Harz. (Can. P. 302 650 
vom 19/7. 1929, Auszug yeróff. 29/7. 1930.) Sa r r e .

Jaroslav Broż, Aussig a. E., Verfahren zur Herstellung ron Folien und dergleichen 
aus Viscose. Eine auf 10 NH4C1 gereifte Viscose wird auf eine zur Halfte in ein Fallbad 
tauchende Trommel gegossen u. nach oberflachlicher Koagulation unmittelbar nach 
Verlassen des Bades u. der Trommel zwecks endgultiger Koagulation mit h. Dampf 
angeblasen. Der Film durchlauft anschlieBend die Waschbader, in die gleichzeitig 
Luft eingeblasen wird, um dio Wrkg. der Bader zu beschleunigen, u. wird nach 
leichtem Anąuellen mit NaOH in Ziekzackform in fahrbare Entschwefelungsbehśilter 
geleitet. Der erneut gewaschene u. nach Verlust von 20% W. yorgetrocknete Film 
wird alsdann mit Glycerin behandelt. (Vgl. Tschechosl. P. 42775; C. 1933. II. 1453.) 
(Oe. P. 133 118 vom 3/2. 1931, ausg. 10/5. 1933. Tschechosl. Prior. 9/10. 1930.) E n g .

X IX . Brennstoffe. Erdól. M ineralole.
0. Miiller und H. Wohlbier, Neuere Grubengasanzeiger. Zusammenfassende An-

gaben iiber Einriehtung u. Wirkungsweise neuerer, in- u. ausland. Grubengasanzeiger. 
(Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 28- 277—80. 317—19. Okt. 1933. Breslau, Techn. 
Hochschule.) F. B e c k e r .

Henry Briggs, Graphische Klassifikation kohlenstoffhaltiger Mineralien: dieStellung 
der Konstituenten der gewdhnlichen Kohle. In Forts. der C. 1931. II. 660 referierten 
Unters. werden auf Grund neuerer Analysen die Entw.-Linien weiterer Kohlen ge- 
zeichnet. Die Vitrainlinie zeigt einen Knickpunkt (bei 86,7°/0 C), den die Fusain- u. 
die Durainlinie nicht zeigt. — Wie bereits friiher fescgestellt wurde, entspricht der 
Schnittpunkt jeder Linie mit der Abscisse einem Endprod., dessen Zus. durch die 
Formel CmHon wiedergegeben ist. Die Auswertung yorliegenden Materials ergibt 
folgende Endprodd. der einzelnen Entwicklungslinien:

Torbanite — y  C4nH6n Vitrain (<86,7%  C) — >• CsnH6n
Olschiefer — > C5nH6„ Vitrain « 8 6 ,7 %  C) — >- ?
Cannelkolile — y  C7nH6n Durain — ->- C9nHGn
Subcannelkohle — y  C8nH6n Fusain — y  CiinH6n.

(Proc. Roy. Soc. Edinburgh 52. 195—99. 1932.) L o r e n z .
J. A. Shemtschushnikow, Die chemisclien Eigenschaflen der Gefugebestandleile 

der Kohle. Zusammenfassung der Unterss. iiber die Eigg. u. Bestandteile von Kohlen. 
(Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 2. 61—77.) S c h o n f .

1. D. Mateescu, Untersuchungen und Beobaelilungen iiber die Art der Bildung ron
Fusit. (Vgl. C. 1933. II. 641. 1455.) Krit. Besprechung der yerschiedenen Entstehungs- 
theorien. (An. Minelor Romania 16. 366—73. Okt. 1933.) S c h u s t e r .

David White, Die Rolle der Wasserrerhaltnisse bei der Bildung und Differentiation 
der gewohnlichen (gebanderten) Kohlen. Die aus Urwaldsiimpfen entstandene Bander- 
kohle hat sich je nach den physikal. u. biolog. Bedingungen durch Ablagerungen yer-
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schiedener Schichten naohoinander von vorwiegend Vitrit oder Fusit oder Clarit oder 
Harzen, Wachsen u. ahnlichem gebildet. Humuskohle entstand aus humosem W. mit 
Anthraxylon oder Vitrit. Sie ist reich an fixem C, wenn viel Fusit vorhanden ist oder 
sio ist fett, wenn fast das gesamte Pflanzenmaterial mit Ausnahme der Sporen, Harzo 
u. Waoiiso bioehem. zersetzt wurde. In der Banderkohle konnen diese Vorgiinge 
dauernd yon Schicht zu Sohicht wechseln, je nach der Jahreszeit u. der Temp. bei der 
Ablagerung. Die Fusitblattchen auf den Kohlelamellen werden ais Oberflachenbldgg. 
auf der Torfschicht nach dem Absatz gedeutet. (Econ. Geol. 28. 556—70. Sept.-Okt.
1933.) ENSZLIN.

Ch. Berthelot, Die modernen Methoden der Reinigung und Trocknung von Kohle. 
(Chim. et Ind. 29. Sonder-Nr. 6 bis. 362—70. Juni 1933.) Sc h u s t e r .

G. L. Stadników und N. G. Titow, Zur Frage iiber die Backfaliigkeit von KohUn. 
Dio Backfaliigkeit yon vorwiegend Humusstoffo enthaltenden Kohlen wird, wio aus 
Verss. aus Kohlen der Lenin-Grube folgt, durch die Bitumina beeinfluBt. Boi sapropelit. 
Kohlen spielt das Bitumen keine wesentliche Rolle im Verkokungsvorgang, dio Back- 
fahigkeit wird durch die Natur der „Restkohle“ mafigobend beeinfluBt. (Chem. festen 
Brennstoffe [niss.: Chimija twerdogo Tophwa] 2 .  Nr. 1 .  4 9 — 5 1 . )  S C H Ó N F E L D .

Harald Nielsen, KohUdestillation in Drehretorten (Innenheizung). (Vortrag mit 
Diskussion.) (Trans. Instn. chem. Engr. 10. 45—65.1932. — C. 1932.1. 3246.) R. K. Mu.

S. G. Aronow, Schwefelbilanz beim Verkoken von Kohlen auf den Werken des 
Donezbeckens. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 1.
52—61.) S c h ó n f e l d .

L. M. Ssaposhnikow und W. I. Karmasin, Die Verdnderungen der elekirischen 
Leitfahigkeit der Kohle wahrend der Ve.rkokung. Es wurde die Anderung der elektr. 
Leitfahigkeit beim Verkoken von Gas-Fettkohlen, Kokskohlen u. Magerkohlen unter- 
suoht. Eine groBe Leitfahigkeitszunahme fand beim Erharten der piast. Kohlemasse 
statt. Die Leitfahigkeit von Halbkoks hiingt yon der MeBtemp. ab. Verdunstung des W., 
Herausschmelzen der Olbitumina, tJbergang von Halbkoks in Koks spiegeln sich in 
der Leitfahigkeit wieder, die Anderungen tragen aber fiir yerschiedene Kohlen den 
gleichen Charakter. Der tJbergang von Halbkoks zu Koks u. die Krystallisation des C 
auBern sich darin, daB die Leitfahigkeit ihre Reyersibilitat zu yerlieren beginnt. Die 
Leitfahigkeitsanderungen stehen zu den Erscheinungen der trockenen Dest. in Be- 
ziehung, spiegehi aber kaum die spezif. Erscheinungen der Koksbldg. wieder. (Chem. 
festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 8. 69—72.) SCHÓNFELD.

S. Arutjunjan, Ober Tkwibulsk.' Schieferteer. Der bituminose Schiefer liefert 
10% Teer, D. 0,923, Stockpunkt 12°, paraffinarm. Die Destillate sind S-reieh; es 
wurden folgende Fraktionen erhalten: bis 170° 1,53%, 170—300° 16,16%, iiber 300° 
26,34%. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 10. 
62—67.) Sc h ó n f e l d .

R. J. Lewina und M. B. Turowa, Untersuchung der leichlen Teerdestillate aus 
Schiefer. Bei der Dest. des Sehieferteeres mit W.-Dampf erhalt man ca. 11 %  Destillat, 
Kp. 100—200°, mit 11—11,5% S. Die Entschwefelung mit Na, Cu, HgCl2 usw. gelang 
nicht. Die Natur der leichten Schieferólfraktionen (100—170°) konnte erst naeh Be
handlung mit H 2SOj (1,83) u . rauchender H 2SO., u . einem D ehydrierungskatalysator 
aufgeklart werden. Das Leichtól besteht aus 57% ungesatt. u. S-Verbb., 20% K°n' 
densationsprodd. (herriihend von der Einw'. der H2S04), 10% Aromaten, 6% Kon- 
densationsprodd. (von der Einw. der rauchenden H2SO.j stammend), 1,4—1,5% Hexa- 
methylen-KW-stoffen, 4,6—4,8% aliphat. u . Pentamethylen-KW-stoffen. Vers.- 
Crackung des Rohteeres mit A1C13 ergab 24% 01 yom Kp. 170—200° mit 2,2% S. 
Nach Behandeln mit H2S04 blieben 21% 01 zuriiek mit 0,02% S. (Chem. festen Brenn
stoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 6. 21—31.) SCHÓNFELD.

M. D. Tilitschejew und G. N. Sseledshijew, Cracken und Hydrieren des esl- 
landischen und kaschpirischen Schieferteers. Das Cracken von estland. u. kaschpir. 
Schieferteer fiihrt zu starker Koksbldg. Vollstandige Spaltung des estland. Teers 
ergab 24% Gase (u. Verluste). 26% Bzn., 14°/0 Gasól, 36% Koks. Das Bzn. enthielt 
0,56% S. Am zweckmaBigsten ist die Spaltung der leiehteren Fraktionen u. Auf- 
arbeitung der hoheren Restfraktionen auf Asphalt. Cracken des estland. Teers aur 
„Traktorenbrennstoffe" ergibt 3°/0 W., 10°/o Gase u. 50% der bei 300° sd. Fraktion, 
sowie 8°/0 Gasol u. 29% Koks. Vollstandige Spaltung des kaschpir. Teers liefert 26% Gas 
(u. Verlust), 18°/0 Bzn., 15% Gasol u. 41% Koks (S-Geh. des Bzn. 5,88%). Der Ruck- 
stand (ca. 80°/o) ist ein hocliwert. Asphalt. Hydrierung der beiden Scliieferteere ergibt
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ca. 24% Gase, 6%  H 20  u. 70°/oBzn., bei 6—7% H2-Verbrauch. (Chem. festen Brenn- 
stoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 2. Nr. 1. 17—35. Nr. 2. 3—15.) S c h o n f .

Robert Schwarz, Nomenklatur von Petroleum und seinen Produktem. (Petrol. 
Times 30. 355—57. 2/9. 1933. — C. 1933. II. 2217.) Co n s o l a t i .

Aurelian Doncescu, t/ber die Bestimmung der Flammentemperaturen bei der Ent- 
spannung in Ezplosionsmotoren. Dureh je ein am Zylinder angebraehtes Schau- u. 
Lichtglas wird mit Hilfe einer verschiebbaren Scheibo die Flamme in den verschiedenen 
Teilen des Zylinders bei Verwendung eines mit Na-Alkoholat versetzten Bzn. beobachtet 
u. aus dem Verschwinden der Na-Linien bei Einstellung einer hinter dem Lichtglas 
angeordneten regulierbaren W-Lampe auf bestimmte Tempp. die Flammentemp. in 
verschiedenen Stadien der Entspannung ermittelt. Die mit Flugzeugbenzin u. mit 
Heptan erhaltenen Ergebnisse werden graph. dargestellt. Die Temp. nimmt von 1900 
bis 2250° auf 1600—1800° ab, wobei der Temp.-Ver)auf von der Tourenzahl abhangt. 
(C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 197. 298—300. 24/7. 1933.) R. K. M u l l e r .

R. Fussteig, Vber genaue Temperatumiessungen in Oltanks. Vf. schliigt an Stello 
der bislier iiblichen Temp.-Messung in Oltanks mit Hilfe des Maximum-Minimum- 
Thermometerverf. vor, den Olinhalt eines Tanks stark durchzuriihren u. dann mittels 
eines besehriebenen wiirmeisolierten Probenehmers (Abbildung im Original), in den 
ein Thermometer eingebaut ist, in verschiedenen Hohen oder in der Mitte die Durch- 
schnittstemp. zu messen. Genaue Besehreibung der Arbeitsweise. (Erdol u. Teer 9. 
401— 02. 15/9. 1933.) K . O. Mu l l e r .

A. Pignot, Die Anwendung physikulischer PMnomene in dej- chcmischen Analyse.
Besprechung der fiir die Analyse von KW-stoff-Gemischen wTichtigen Bestst.: D., 
Visoositat, Oberfliichenspannung, krit. Loslichkeitstemp., Mol.-Gew. dureh Kryoskopie. 
(J. Usines Gaz 57. 461—67. 20/9. 1933.) S c h u s t e r .

Vaclav Jelinek, Untersuchung von Kohlenwasserstoffen durcli isotherme Destillation. 
Besehreibung eines Apparates fiir isotherme Dest. fiir hohe u. niedrige Drueke unter 
Verwendung eines besonderen Druckregelventiles. AnschlieBend werden die Arbeits
weise u. die zweckmaBige Kombination mit isobaren Destillationen beschrieben. 
(Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 473—79. Juni 1933.) J . Sc h m id t .

B. N. Ranski und N. A. Chaikowa, Bestimmungen einzelner Schwefelarten in der
Moskauer Kohle. Zur Best. des Sulfid-S in Kohlen wird in ein breites Eeagensglas Sn,
0,5—1 g Kohle (in einer Sn-Kapsel) u. darauf wiederum Sn gegeben; man laBt HC1 
zutropfen u. leitet H2 ein unter schwacliem Erwarmen. Den vom H2 mitgerissene H2S 
laBt man in W. u. dann in eine Cd-Acetatlsg. einleiten u. bestimmt schlieBIich das CdS. 
Die Kohle entlmlt 1—2% organ. S; bei Kohleproben mit 2—3% Gesamt-S entfallt 
auf den organ. S 60—80% des Gesamt-S. Bei Kohlen mit 4—7% S wird der S-tfber- 
schuB durch Pyrit gebildet. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo 
Topliwa] 2. Nr. 9. 73—76.) S c h o n fe ld .

George B. Murphy und C. Wirth, EntiukMung einiger Unltrsuchungsmethoden 
fiir Erdolprodukte. Vff. beschreiben an Hand von Abbildungen die genaue Arbeits
weise eines modernen Gasanalysenapp. (Modeli Orsat mit anschlieBondor Verbrennung) 
eines Priifgerates zur Best. der Farbbestandigkeit von Spaltbenzinen im kiinstlichen 
Bogenlicht u. eines einfachen Geriites zur Best. des Benzingeh. von Naturgasen durch 
Verfliissigung unter starker Abkiihlung mit fl. C02. (Nat. Petrol. News 25. Nr. 35. 
16—20. 30/8. 1933.) _____ _____  K. O. M u l l e r .

Comp. des Minęs d’Aniche und Georges Edouard Dubrulle. Frankreich, Ver- 
kokungsverfahren. Zur Schwelung fester Brennstoffe u. besonders zur Verkokung von 
Briketts werden diese mit h. Gasen, die von einem mit Brennstoff beschiekten Ofen 
kommen u. im Kreislauf zuriiekgefuhrt werden, auf einem Rost behandelt. Die bei 
der Verkokung gebildeten Dampfo u. Gase werden in dem Ofen verbrannt, so daB 
ein Gemiseh von CO„ u. N„ kreist. (F. P. 748 498 vom 5/1. 1933, ausg. 4/7. 1933. 
Belg. Prior. 6/ 1 . 1932.) " D e r s i n .

Harry S. Reed und Ralph D. Lamie, Lansing, V. St. A., Verkokung von Kohle.
Zur Verkokung dient eine zylindr., drehbare, im Innern mit Kratzem ausgestattete 
Retortę, die mit Metallkugeln gefiillt ist, durch die die Kohle zerkleinert wird u. die 
eine Austragevorr. enthiilt, die nur pulverigen Koks austreten laBt. Dieser wird darauf 
mit Luftzumischung in einer Ofenanlage verbrannt. (Can. P. 302 666 vom 13/4. 1927,
ansg. 5/8. 1930.) D e r s i n .
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W est’s Gas Improvement Co. Ltd., Frederick Joseph West und Ernest 
West, Manchester, Verkokung von Kohle. Zur Verkokung dient eine senkrechte Retorte, 
die in eine eigentliche Verkokungszone, eine Zwischen- u. eine Kiihlzone eingeteilt ist. 
Letztere enthalt Vorr. zum Einblasen von Dampf. An die Kiihlzone ist eine Austrage- 
kammer angeschlossen, die etwa die halbe Kapazitat der Kiihlzone besitzt, wahrend 
die Kiihlzone eine vollkommene Verkokungschargo aufzunehmen vcrmag. Hierdurch 
soli bewirkt werden, daB in der Kiihlzone genugend gliihender Koks yorhanden ist, 
um die Wassergasrk. kontinuierlich durchzufiihren. Die eine Wand der Austrage- 
kammer kann, um die Ausleerung zu erleichtern, schrag gestcllt werden. (E. P. 395 092 
vom 12/3. 1932, ausg. 3/8. 1933. F. P. 750 656 vom 13/2. 1933, ausg. 16/8. 1933.
E. Prior. 12/3. 1932.) D e r s in .

United Gas Improvement Co., Philadelphia, iibert. von: Leon J. Willien, 
Chicago, Louis Stein, Minneapolis, und Semet-Solvay Engineering Corp., 
New York, V. St. A., Gaserzeugung. Bei der aus Generator, Carburierer, Uberhitzer u. 
Waschvorr. bestehenden Anlage wird nach der Blaseperiode eine erste Gaseporiode 
durehgefuhrt, bei der W.-Dampf durch die gliihende Brennstoffschicht u. anschlieCend 
das Gas durch den Carburierer unter Cleinspritzen in diesen u. darauf in den Uberhitzer u. 
die Waschvorr. geleitet wird. Dann erfolgt eine zweite Gaseperiode, bei der Dampf 
zusammen mit Ol in den Uberhitzer eingeleitet u. darauf durch den Carburierer zum 
Generator u. zuriick zur Waschanlage gefiihrt wird. (Can. P. 305 227 vom 4/8. 1928, 
ausg. 28/10. 1930.) D e r s in .

Soc. Anon. Le Carbone, Frankreich, Erzeugung von Brenngas. Eine Kammer ist 
durch eino Platte aus poroser Kohle in 2 Teile geteilt u. in beiden Abteilen mit fi. 
KW-stoffen, z. B. Bzn., gefttllt. Ein Ventilator saugt Luft aus der einen Kammer u. 
driickt sie durch die andere Kammer in die Verbrauchsleitung. Durch den Luftzug 
erfolgt eine starkę Vergasung der Fi. durch die poróso Platte. Um den Durchgangs- 
widerstand der Gase zu vermindern, kann die Kohleplatte mit Lochern versehen sein. 
Man kann die Luft auch durch eine Kammer leiten, in der akt. Kohle in den fl. KW- 
stoff eingetaucht ist. (F. P. 707 129 vom 8/3. 1930, ausg. 3/7. 1931 u. F. P. 39 961 
[Zus.-Pat.] vom 7/8.1930, ausg. 21/3.1932.) D e r s in .

Hugo Cohn, Berlin, Verfahren zur Herstellung eines ungiftigen Brenngases, das an 
Stelle des bisherigen Brenngases in demselben Leitungsnetz benutzt werden soli, dad. 
gek., daB aus einem kohlenoxyd- u. wasserstoffhaltigen minderwertigen Brenngas ein 
Teil des Kohlenoxyds unter Riiekgewinnung des unveranderten Kohlenoxyds entfernt 
wird, wahrend der Rest durch Rk. mit einem Teil des Wassersloffes innerhalb des 
Gases in Melhan verwandelt wird, wobei eine solche Menge Kohlenoxyd ausgeschieden 
wird, daB im Gase nach der Abscheidung das Verhaltnis von Wasserstoff zu Kohlenozyd 
mindestens 5 zu 1 betragt, so daB durch die Umwandlung des Kohlenoxydrestes das 
gewiinschte Endgas entsteht, das mindestens in bezug auf Heizwert, Ziindgeschwindig- 
keit u. spezif. Gewicht demjenigen Stadtgas entspricht, an dessen Stelle es treten soli. 
(Schwz. P. 161 517 Tom 30/11. 1931, ausg. 1/7. 1933.) D e r s in .

Zahn & Co. G. m. b. H., Deutschland, W iedergewinnuiig ton Schuiefel aus Gas- 
reinigermassen durch indirektes Erhitzen unter Dariiberleiten eines schwachen Stromes 
von sauerstoffreien Verbrennungsgasen, die den Schwefeldampf mit fortfiihren. Vor 
dem Abdest. des Schwefels werden die Reinigermassen durch Erhitzen auf 250—350° 
unter Zufiihrung eines schwachen Stromes von Verbrennungsgasen oder von anderen 
indifferenten Gasen entwassert. (Zeichnung). (F. P. 749495 vom 24/1. 1933, ausg. 
25/7. 1933.) .  M. F. Mu l l e r .

Samuel C. Yeaton, New York, V. St. A., Crackverfahren. Man erhitzt das 01 
auf Spalttemp. u. trennt das Ruckstandsol u. die dampffórmigen Prodd. in einem 
Vordampfer. Die fl. ólanteile werden erneut der Spaltung zugefiilirt, wahrend aas 
Rohól zur Dephlegmation der Dampfe verwcndet wird. Von Żeit zu Zeit wird das 
mit C beladene Ruckstandsol aus dem ProzeB  entfernt u. lediglieh das RuckfluBkondensat 
zusammen mit dem Rohól zuriickgefiihrt. (A. P. 1909 600 vom 28/5. 1930, ausg. 
16/5. 1933.) D e r s in .

Gasoline Products Co., Inc., Wilmington, iibert. von: John C. Black, Destrehan, 
V. St. A., Crackuiuj yon Mineralolen. Zur Aufheizung des Óles sollen zwei verschieaene, 
aus einzelnen Rohren bestehende Rohrsysteme dienen, von denen das erste leclig ic i 
zur Vorheizung u. das andere zur Durchfiihrung der Spaltungsrk. dienen. (A.  r .
1 908106 vom 28/5. 1925, ausg. 9/5. 1933.) D e r s in .
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Standard Oil Co., Whiting, iibert. von: Harold R. Snów, Hammond, V. St. A., 
Mineralolspallung. In  der Expansionskammer ist das AuslaBrohr fiir die h. Óldampfe 
senkreekt nach unten gerichtet u. trichterformig crweitert. Auch ist eine Rohrleitung 
yorgeschcn, mittels der der trichtcrfórmige Ansatz mit einer Kiihlfl., z. B. k. Ol, berieselt 
werden kann. Dadurch soli eino Verstopfung des Rohres durch Koksbldg. vcrinieden 
werden. (A. P. 1908 001 vom 25/4. 1930, ausg. 9/5. 1933.) D e r s i n .

Standard Oil Co., Whiting, iibert. von: Oswald C. Brewstęr und W illiam  
M. Perry, Casper, V. St. A., Spallung von Schwerdlen. Man lśiGt das Ol von oben iiber 
Prallplatten in eine durch eine Qucrwand mit Durchtrittsloch unterteilte zylindr. 
Spaltblase eintreton, in dereń unterer Abteilung das Ol durch Abzweigen eines Teiles 
des Oles u. Erhitzen in einer Schlange u. Wiedereinleiten aufgeheizt wird. Zur Er- 
lióhung der Spaltungsrk. wird Luft von unten eingeblasen. Die leichten Anteile dest. 
ab, wahrend das hoher sd. Ol von dem Zwisclienbodcn abgezogen u. nach erneuter 
Crackung dest. wird. (A. P. 1909 335 vom 22/3. 1928, ausg. 16/5. 1933.) D e r s i n .

Pure Oil Co., Chicago, iibert. von: Cary R. Wagner, V. St. A., Reinigung v o n  

Crackgasen. Man wascht / / ?<S'-haltige Crackgase unter Drucken von 40 bis 200 Pfund je 
Quadratzoll mit einer 4—8%  NaHCOs enthaltenden Lsg., wodurch der HJS gebunden 
wird. Die verbrauchte Lauge wird darauf in einem Wascher im Gegenstrom mit 4—10% 
C02 enthaltenden Rauchgasen gewaschen u. nach der Gleichung:

NaHS -|- CO., +  11,0 NaHCO3 +  J1,S
regeneriert. (A. P. 1 918 153 vom 18/3. 1931, ausg. 11/7. 1933.) D e r s i n .

Aktiebolaget Separator-Nobel, Schweden, Raffination ton Kohlenwasserstoffen. 
Bei dem Verf. des Hauptpat. soli das Raffinationsmittel von einem hoher gelegenen 
GefaB mit konstantem Niveau durch ein oder mehrere kalibrierte Rohre zupeleitet 
werden. (F. P. 42 423 vom 13/10. 1932, ausg. 19/7. 1933. Zus. zu F. P. 659 725; 
C. 1930. 1. 4246.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., Linden, iibert. von: Raphael Rosen, Cranford, 
und Eugene Lieber, Cranford, V. St. A., Entschicefelung von Kohłemcasserstoffgasen. 
Zur Uberfiihrung organ. <S-Verbb. in H2S  leitet man Crackgase u. andere wasserstoff- 
haltige Gase bei Tempp. von 700—900° F iiber feinverteiltes FeS, das auf Eisenspane, 
akt. Kolile, Silicagel, keram. Trager u. dgl. aufgcbracht u. gegebenenfalls mit Oxyden
u. Sulfiden der 3. u. 6. Gruppe ais Aktivatoren gemischt verwendet wird. Der gebildete 
H2S wird darauf in ublicher Weise gebunden. (E. P. 391660 vom 16/8. 1932, ausg. 
25/5. 1933. A. Prior. 18/9. 1931.) D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Samuel Cofiey, Man
chester, Antiklopfm.it td, bestehend aus Triphenylmethyldi-p-tolylamin. Vgl. E. P. 
323 463; C. 1930. I. 3390. (Can. P. 306 982 vom 12/6. 1929, ausg. 23/12.
1930.) M. F . Mur,i/ER.

Gustav-Jean-Charles Beckmann, Frankreich, Herstdlung froslbcsldndiger Schmier- 
mittd. Walfischól, das bis auf 56% gespalten ist, u. Ricinusól, das bis auf 49% gc- 
spalten ist, werden mit Knochenfett, Talg oder ahnlichen Fętten, die bis auf 75% 
gespalten sind, vermischt u. darauf mit Mineralolen u. Atzalkalilauge yerriihrt. 
(P. P. 751 935 yom 18/2. 1933, ausg. 12/9. 1933.) R i c h t e r .

Standard Oil Co., V. St. A., Raffination von Schmieróldestillaten. Zur Entfernung 
von Naphtkenen lost man das Ol durch Erwarmen auf etwa 50° in etwa der gleichen 
Menge chlorierter Ather, besonders dem Dichlordidlhylather, C1CH2 • CH2-0 • CH2-CH2C1, u. 
den entsprechenden Homologen, z. B. Dichlormethyl- u. -propylather u. trennt die 
nach dem Erkalten gebildeten Schiehten. Die Naphthene werden vorzugsweise in den 
ehlorierten Athern gel., wahrend die Paraffine darin schwerer 1. sind. Diese Behandlung 
wird gegebenenfalls wiederholt. Vorher kann noch eine Raffination mit II,SOl erfolgen. 
Auch kann man Gemisehe von organ. Losungsmm., z. B. Aceton, Metliyldthylketon u. 
anderen Ketonen, mit den vorgenannten ehlorierten Athern oder anderen organ. Lo
sungsmm. verwenden. Geeignet sind z. B. Diozan, Pyridin, Furfurol, Pyrrol, Thiophen, 
Chinolin, Paraldehyd, Parapropylaldehyd oder Athersalzen der allgemeinen Formel

n
RrC-O-R, in der R u. R, Alkyle oder substituierte Alkylradikale darstellen. (F .P . 
748 925 vom 22/11. 1932, ausg. 13/7. 1933. A.Priorr. 23/11. 1931, 18/4., 6/5. u. 7/6.
1932.) ‘ D e r s i n .

Marcel Bourdiol, Contribution a  1'etudo de la viscosite ct de la congelation des huiles. Paris: 
Gauthier-Yillars et Blondel La Rougery 1933. (128 S.) S°. B r .:2 5 f r .
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X X . Schiefł- und Sprengstoffe. Ziindwaren.
Albert Hloch, Maskenbrecher. Durch den groBen Umfang der unspezif. Schutz- 

wrkg. der Gas- u. Sehwebstoffschutzschichten der Atemeinsatze einerseits u. durch 
die physikal., chem. u. pharmakolog. Anforderungen an chem. Kampfstoffe anderer- 
seits wird die Suche nach Maskenbrechern sehr stark eingeengt. tlberraschungen sind 
nur auf prinzipiell neuen Wegen móglich, z. B. durch Verbb. mit relatiy niedrigem 
Dampfdruck u. hoher D., wie Metallcarbonyle, die von der akt. Kokle der Filter- 
einsatze absorbiert u. durch katalyt. Wrkg. der A-Kohle in Spaltstiieke mit hohem 
Dampfdruck zerlegt werden, die die Einsatze durchdringen u. auf Schleimhaute, 
Atmungsorgane usw. schadigend wirken. Gegen die feldmaBige Anwendung solcher 
Verbb. spricht ihre geringe Bestandigkeit. (Gasschutz u. Luftschutz 3. 180—82. Juli
1933. Berlin-Adlershof.) M ie l e n z .

Klorex Syndicate Ltd., London, Sprengstoffe. Zu Poln. P. 15569; C. 1933.
I. 2497 ist nachzutrageu, daB das gemischte Materiał solange der Einw. einer schnell 
rotierenden Schlagmuhle ausgesetzt wird, bis eine weiche daunenartige M. erhalten 
wird, die man vor oder nach dem Pressen zu Patronen mit Brennstoff impragniert. 
Die Schlagbolzen der Miihle sollen sich mit einer Geschwindigkeit yon wenigstens 
5000 m je Min. bewegen. Das Pressen des gepulverten Materiales zu Patronen erfolgt 
unter so hohem Druck, daB der Sprengstoff nach dem Impragnieren mit Brennstoff 
eine D . von 1,5—1,7 aufweist. (N. P. 51 638 vom 4/2.1931, ausg. 17/10.1932.) D r ew s .

Theodor Bohme, Dresden, Handhabungssicheres Sprengmiltel. HN03 von ca. 
40° Be wird mit Cellulose oder cellulosehaltigen Stoffen u. Verbb. des Ca, die mit HN03 
Ca(N03)2 bilden, in Rk. gebracht. Darauf wird zur Trockne eingedampft. Ais cellulose- 
haltiger Stoff wird Sagemehl oder Baumwolle yerwendet. — Z. B. wird in 4—8 Gewichts- 
teilen HN03 (ca. 40° Bó) 1 Gewichtsteil geloschter Kalk gcl. In 2—6 Gewichtsteile 
dieser Lsg. wird 1 Gewichtsteil Zellstoff eingebracht. Nach Erreichen des gewunschten 
Nitriergrades wird bei Tempp. bis zu 110° getrocknet. Dann wird mit Kalkstaub 
neutralisiert, das Prod. in die gewiinschte Form gebracht u. mit einem tlberzug ver- 
sehen. (Schwz. P. 160 174 vom 30/11. 1931, ausg. 1/8. 1933.) E b e n .

Monite Explosives, Inc., ubert. von: Glenn A. Pritchett und Herbert G. Walker, 
Reno, Neyada, V. St. A., Pulverformige Spreng mischung en. Sprengstoffe, dereń Brisanz 
bis zu 60% der von Dynamiten aus Nitroglycerin betragt, u. die so handhabungssicher 
sind, daB sie auch in kleinen Bohrlochern yerwendet werden konnen, werden erhalten, 
wenn man in auf nicht unter 120° F. erhitztes Dinitrotoluol (F. 35—45°) trocknes 
NaN03, welches mit NaCl03 gemischt sein kami u. Holzmehl einarbeitet. Letztere 
Bestandteile werden vor der Mischung auf nicht unter 105° F  erhitzt. Darauf wird 
gekórnt. Die Kórner werden mit ca. 2% Lycopodiumpulver glasiert. — Z. B. ent- 
halten die Mischungen ca. 85% NaN03, 10% Dinitrotoluol, 5% Holzmehl u. 1% Kalk. 
Ein 40% der Brisanz des Dynamits erreichendes Sprengpulver enthalt z. B. 30% 
NaC103, 55% NaN03, 10°/o Dinitrotoluol, 5%  Holzmehl u. 1% Kalk. Es werden 
noch u. a. Vorschriften fur die Verwendung der Sprengmassen gegeben. (A. P. 1 923 327 
yom 14/8. 1931, ausg. 22/8. 1933.) E b e n .

O. F. Borchgrevink, Lekken Verk, Laden von Bohrlochern viit Sprengstoff, dad. 
gek., daB der Sprengstoff in Pulver- oder Kornform, gegebenenfalls nach vorher- 
gehender Sichtung, mit Hilfe eines PreBluftinjektors o. dgl. in die Bohrlócher ein- 
geblasen wird, wahrend die Riickluft zwecks Auffangung mitgerissenen Sprengstoffes 
filtriert wird. — Ein zur Durchfiihrung des Verf. geeigneter App. wird beschrieben. 
(N. P. 51639 yom 26/11. 1930, ausg. 17/10. 1932 u. [Zus.] N. P. 51640 yom 14/3.
1931, ausg. 17/10. 1932.) D r e w s .

Wilhelm Eschbach, Troisdorf, Verfahren zum, Initiieren von Sprengstoffen auf 
thermischem Wegc. In  weiterer Ausbldg. des Verf. nach Patent 460843 werden fur 
die in Hiilsen gepreBten Heizsatze langsam brennende therm. Gemische (KMn04 +  red. 
Eisen im Verhaltnis 1: 1) yerwendet. Die erforderliche Brenndauer des Gemisclis u. 
damit der gewunscbte Zeitpunkt des Initiierens der Sprengstoffe wird durch Menge, 
Querschnitt oder Zusammensetzung der Heizmasse u. durch die Warmcleitfahigkeit 
des Hulsenmaterials bestimmt. Durch den langsamen Temp.-Anstieg wird z. B. das 
Nitroglycerin des Sprengstoffs erst yerdampft u. durch weiteres Ansteigen der Temp. 
geziindet bzw. initiiert, wahrend bei schnell brennenden Satzen haufig nur Abbrennen
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eintritt. (D. R. P. 585393 KJ. 78e vom 29/4. 1932, ausg. 3/10. 1933. Zus. zu D. R. P.
460 843; C. 1928. II. 2212.) J u l i c h e r .

Kurt Knebel, Freiberg i. Sa., Biegfeste Ziindstdbchen aus Papier, Pappe, Karton
u. dgl. Mit dem Profilieren der Ziindstabchen, die am endlosen Bandę beiderseitig 
hergestellt werden, werden Zwischenraume zwischen den einzelnen Stabehen fur dio 
Ziindkópfe gesehaffen. Dann erst erfolgt die Paraffinierung. Beim Tunken bildet die 
Ziindmasse einen Kopf, der nicht nur die AuBenwande umgibt, sondern auch den 
durch dio Form gebildeten Hohlraum ausfiillt. Das so gewonnene Zundstabchenband 
wird dann am FuB der einzelnen Stabehen zerschnitten. An Hand von 6 Abb. werden 
mehrere Ausfiihrungsformen des Verf. erlautert. (Schwz. P. 161847 vom 23/1. 1932, 
ausg. 1/8. 1933. D. Prior. 27/1. 1931.) E b e n .

X XI. Leder. Gerbstoffe.
Robert H. Marriott, Die Struktur der Lederfasern. Vf. bespriclit in leichtfaBlicher 

Darst. die neueren Anschauungen vom Aufbau der Haut- u. Lederfaser auf Grund 
ihrer chem. Strukturolemente u. ihres physikal. Verh. (Leather Wid. 25. 902—05. 
14/9. 1933. Brit. Leath. Manuf. Res. Ass.) Se i .ig s b e r g e r .

M. C. Łamb und L. Goldman, Der Einflufi des pn  auf das Dunkelioerden des mit 
Catęchingerbstoffen gegerbten Leders. Gekiirzte Wiedergabe der C. 1933. II. 1463 ref. 
Arbeit. (Hide and Leather 86 . Nr. 6. 18—19. 12/8. 1933.) Se i . ig s b e r g e r .

J. Olie und G. Brouwer, Methode zur Beurteilung verschiedener Oerbstoffe 
[Catcchu-Arten] auf ihren Wert fur die Oerbung der Fischnetze. Vff. untersuchten Extrakte 
von 14 Catechuarten (sudafrikan., Rangoon- u. Mangroe-Extrakt), die sie in 2°/0ig. Lsg. 
auf Baumwollgarn einwirken lieJ3en. Nach der Einw. der Extraktlsgg. wurden die 
Garnę 16 Stdn. in stromendem H20  bei 15° u. bei einer Strómungsgesekwindigkeit 
von 120 ccm pro Stde. ausgewaschen. Nach Trocknung der Garnę wurde die Gesamt- 
adsorption durch Wagung bestimmt. Die sudafrikan. Catechuarten unterscheiden 
sich von den iibrigen nicht nur durch eino hohe Gesamtadsorption, sondern auch durch 
die Wirksamkeit der Gerbung. Der Ausw’aschverlust betrug nicht mehr ais 1/,1 bis 2/s, 
wahrend bei allen anderen Extrakten dieser Verlust 2/5 bis 3/s erreichte. Die Rangoon- 
extrakte ergaben untereinander gut ubereinstimmende Werte. Dabei erreichten sio 
aber nur die Halfte der Adsorption der sudafrikan. Extrakte. Die Mangroveextrakte 
wiesen sehr unterschiedliche Werte auf u. blieben noch bedeutend hinter den Rangoon- 
extrakten zuriick. Bei Anwendung des sudafrikan. Catechu wurde also eine bedeutende 
Ersparnis erzielt, da er meistens billiger ist ais die anderen Extrakte, auBerdem sein 
Gerbstoffgeh. erheblich hóher ist u. schlieBlich die Bestandigkeit der Gerbung iiber 
die bekannten Anspriiehe hinausgeht. (Collegium 1933. 541—47. Sept. Nederlandscho 
Visschery-Proefstation.) Me c k e .

S. Wojutzki und S. Ssawina, U ber Schnellmethoden zur Ghrombestimmung in ge- 
gebrauchten Chrombriihen. In eiweiBhaltigen Cr-Bruhen kann sta tt Ni(N03)2 auch NiS04 
venvendet werden; 1  ccm Ni-Salz u. 15 ccm 300/o'o- H2O2 erwdesen sich ais ausreichend. 
(Beherrschg. d. Teehn. (Ser. Lederind.) [russ.: Sa Owladenije Technikoi (Sser. Koshe- 
wennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 5. 43—45.) K e ig u e l o u k i s .

E. S. Nowik-Bam, Bestimmung derGerbeigenschaften von Tran. (Vorl. Mitt.) Die 
von K o p e l io w it s c h  vorgeschlagene Best. des Geh. von Oxysiiuren im Tran vor u. nach 
dem Durchleiten h. Luft gibt, wie tabellar. gezeigt wird, in der Tat einen Gradmesser fiir 
die Gerbeigg. der Trane. Zur Feststellung der genauen Arbeitsweise sind weitere Verss. 
erforderlich. (Beherrschg. d. Techn. (Ser. Lederind.) [russ.: Sa Owladenije Technikoi 
(Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 8. 37—38.) K e ig u e l o u k is .

J. R. Geigy A. G., Basel, Yerfahren zum Gerben tierischer Hdute, dad. gek., daB 
man die Blofie mit Formaldehyd- oder Chlorechwefel-Kondensationsprodd. des Dioxy- 
diphenylsulfons behandelt, die mit aromat. Sulfosauren bzw. ihren Salzen 1. gemaeht 
sind. — Z. B. werden 100 Teile BlóBe in 200 Teilen W. mit 50 Teilen eines Gerbstoffes 
behandelt, die in folgender Weise erhalten wurde: 100 Teile Naphthalinsulfosaure, 
100 Teile Dioxydiphenylsulfon, 50 Teile W. u. 40 Teile HCHO (30°/0ig) werden 

Stdn. zum Sieden erhitzt. Das in W. klar 1. Prod. wird mit Lauge neutralisiert, 
eingedampft u. mit 10% Na2SiFe vermischt. Man erhalt ein sehr yolles, lichtbestandiges 
weiBes Leder. (E. P. 397 672 vom 24/8. 1932, ausg. 21/9. 1933. D. Prior. 5/9.
1931.) Seiz .
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E. S. Wasserman, U.S.S.R., Darstellung eines in organiśchen Sauren lo&lichen 
pulverfórmigen Chromhydroxyds fiir Oerbereizwecke. Frisch gefalltes Chromhydrosyd 
wird vor dem Troeknen mit Glycerin oder Zucker yersetzt. (Russ. P. 28 210 vom 
4/3. 1930, ausg. 30/11. 1932.) R ic h t e r .

E. Zetterlund, Bergsmo, Impragnierungsmittel fiir Ledersohlen. Es besteht aus 
15 Teilen Rohgummi oder Guttapercha, 30 Teilen Harz, 35 Teilen Leinól, 17 Teilen 
mit Rohgummi gesatt. Terpentinól u. 3 Teilen Paraffinwaehs. Zur Parfiimierimg 
kann noch Mirbanól zugesetzt werden. (N. P. 51102 vom 3/7. 1931, ausg. 4/7.
1932.) D r e w s .

X X II. Leim. G elatine. K lebm ittel usw.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Konservierung 

ron leichtzersetzlichen Materialien, gek. durch die Verwendung von Konseryierungs- 
mitteln, welehe lialogenfreie einwertige Phenole der Diphenylmethanreilie oder deren 
Salze onthalten. Z. B. werden 0,05% o-Benzylphenol in einer 37°/0ig. Haulleimgo.\hńe 
gelóst. Diese behandelte Gallerte, sowie der daraus hergestellte Trockenleim sind 
vor bakterieller Zers. geschlltzt. — Einer 10%ig. alkal. Caseinlsg. werden zur Kon- 
servierung 0,2% einer Lsg. yon 1  Teil p-Benzylphenol in 1 Teil Athanolaniin zugesetzt. 
(E. P. 396 737 yom 9/2. 1932, ausg. 7/9. 1933.) Se iz .

Fernand -Frederie Schwartz, Frankreich, Caseinklebstoff. Durch Zusatz von 
MetaUyerbb., wie Ba-, Sr-, Cu-, Ni-, Co-, Cd-, Sb-, Zn-, Cr- oder Mg-Salze, zu Casein- 
lsgg. werden nach dem Verdunsten des Lósungsm. in W. unl. komplexe Metall- 
ciweiByerbb. erhalten, die ais Klebstoffe, Bindemittel, Anstriehe usw. Venvendung 
finden kónnen. Z. B. wird eine durch Zus. von NH3 erhaltene u. auf 60° angewiirmte 
Caseinlsg. mit einer m it NaOH versetzten Ni-Salzlsg. yersetzt. (F. P. 737 578 vom 
19/9. 1931, ausg. 13/12. 1932.) Se iz .

General Electric Co., New York, iibert. yon: Almon G. Hovey, Seotia, V. St. A., 
Klebemittel, bestehend aus Lsgg. yon Cellulosederiw. u. Kondensationsprodd. aus 
mehrwertigem A. u. mehrbas. Sauren, dad. gek., daB dieselben 11—20 Teile von 
Kondensationsprodd., hergestcllt aus Glycerin u. Phthalsaure unter Zusatz yon Fett- 
sauren fetter, insbesondere trocknender Ole, u. 26—22 Teile niedrig yiscoser Nitro- 
cellulose u. aufierdem soyiel Losungsmm. enthalten, daB die Gesamtmenge 100 Teile 
betragt. — Man yerwendet z. B. eine Mischung aus: 16,35 Teilen Glycerin, 32,68 Teilen 
Phthalsaureanhydrid, 11,82 Teilen Leinólfettsaure, 4,22 Teilen Athylenglykol, 12,40 
Teilen rohes Chinaholzol u. 22,53 Teilen Harz. Man erhitzt z. B. die Leinólfettsaure, 
Holzól u. Harz in einem Al-GefaB rasch auf 280°, laBt auf 260—265° abkiihlen, u. setzt 
Phthalsaureanhydrid, Glycerin u. Glykol zu. Hierauf erhitzt man solange auf 200 
bis 220°, bis das Harz klar ist. Von diesem Harz werden 11 Teile in 11 Teilen Lósungsm. 
(Aceton oder A.) gel. u. mit 5 Teilen Diathylphthalat yermischt. Zu dieser Mischung 
setzt man 73 Teile einer 35%ig. Nitrocelluloselsg. (V2 Sek.). Nach dem Durchruhren 
ist das Klebemittel gebrauchsfertig. (A. P. 1925 903 yom 3/9. 1931, ausg. 5/9.
1933.) Se iz .

Edward B. Sickle und W illis C. Ware, Chicago, Klebmittel. Man schm. Kolo
phonium oder eine harzartige Substanz u. gibt einen Weichmacher wie Vasehne, 
ilieinusól, Rohól oder Paraffinriickstande u. danaeh ein Bindemittel wie Asbestfasern 
zu, worauf man die M. mit CC14, Bzl. oder dgl. verdunnt. Yerwendung zum
yon sehalldampfenden Platten, Zementplatten, Glasplatten u. a. (A. P. 1919454 
yom 22/4. 1931, ausg. 25/7. 1933.) PANKÓW.

Andre Leconte, Frankreich, Klebsloff fiir Papier, bestehend aus einer Mischtmg 
aus Acetylcellulose, Methylacetat, Methyl- oder Athylalkohol, Aceton, A cetanilid u. 
Layendelessenz. Eine aufgetrocknete Lsg. dieser Mischung kann auch ais durchsichtige 
Klebefolie Verwendung finden. (F. P. 750 074 yom 27/4. 1932, ausg. 3/8. 1933.)

Julien Rousseau, Frankreich, Klebefolie. Man trankt ein diinnes Gewebe zunaehst 
mit einer Mischung, die 23% Agar-Agar, 12% Zucker, 5% HCHO u. 9,3% ■ cntnal ,
u. trocknet. Hierauf fuhrt man dasselbe durch ein zweites Bad, bestehend aus einer 
Leimlsg. von 31°, 0,5°/o Phenol, 1,5% Glycerin, 1,5%  Oxalsaure u. 5% Kaolin, trocknet
u. rollt dasselbe auf. Zum Verleimen in der Presse benotigt man *’l’r /1°1licn ?fr, 
yon 3 kg/qcm bei 60°, um eine gute Verleimung zu erzielen. (F.P. 750 403 vom
1932, ausg. 10/8. 1933.) ' .■ Kno, tf ' „

Josef Salek, Tschechoslowakei, Holzkitt. Gel. Celluloid wird mit 10 nu U 1
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aus Erd- oder Pflanzenwaehs, Kopal oder Leinol u. fl. Kautschuk bestehenden Ge- 
misches verarbeitet u. mit einer Metallbiirste auf das Holz aufgetragen. (Tschechosl. P.
42 026 t o ih  28/7. 1930, ausg. 25/12. 1932.) S c h o n f e l d .

Maurice Gaillard, Frankreich, Glaserkitt. Derselbe besteht aus einer Miscliung 
aus Leinolfirnis, Kreide oder Spanisch WeiB u. weist einen Geh. an pflanzlichen Pasera 
auf. Z. B. gibt man auf 1 kg Kreide 150—200 g Fasern u. setzt zu dieser Miscliung 
ca. 180—200 g Fimis zu. (F. P. 737 580 yom 19/9. 1931, ausg. 13/12. 1932.) Seiz.

Yves Cornic, Frankreich, Kaulschukkitt. Fiir die verschiedenartigsten Kitt- u. 
KJebezwcckc z. B. zum Verkleben von Beton, Zement u. dgl. mit Kautschuk, Holz, 
Eisen, keram. Platten u. dgl. venvendet man eine Miscliung einer stabilisierten Dis- 
persion natiirlichen oder kiinstlichen Kautsehuks in konz. Form mit Zement sowie 
Vulkanisationsmitteln u. dgl. Z. B. setzt man zu 100 kg Revertex (70°/oig) eine Lsg. 
von 1 kg Casein in 1,5 1 W., 0,3 kg Beschleuniger (Pipsol) in 1,5 1 NH3 dispergiert,
2 kg S, 4 kg ZnO, 4 kg Asbestpulver, 10 kg Schiefermehl. Zur diese Mischung gibt 
man einen Zusatz von 90 kg Zement (Portlandzement) u. 4 kg Asbestfasern. (F. P. 
750477 T o m  9/2. 1933, ausg. 11/8. 1933.) Seiz.

XXIV. Fhotographie.
Jaroslay Milbauer und Bohumil Króhn, Unłersuchung iiber photoelektrische 

Sensitometrie. Das Photocolorimeter von Sa n d e r a  (C. 1931. II. 2904) ist mit einer 
geringen Anderung fiir objektive photograph. Empfindliclikeitsmessung geeignet. 
Vff. beschreiben an verschiedenen photograph. Platten ausgeflihrte Unterss., die im 
Palle von farbenphotograph. Platten sogar eine Oberlegenheit des neuen Verf. gegenuber 
der offiziellen Methode erkennen lassen. (Sbomik Masaiykoyy Akad. Prace 7. 26—34.
1933.) • ____________  R. K. M u l l e r .

W. M. Still & Sons Ltd. und John Lloyd Howell, England, Nicht entflammbarer
‘pliolographischer Film. Der Film, der aus einer mit CH20  geharteten Gelatine, einer 
diinnen Kautschukschicht mit einem Celluloidlackliberzug u. einer lichtempfindliehen 
Emulsion besteht, wird hergestellt, indem die mit einem 01, wie Vaselin, yersetzte 
Kautschukschicht nach dem Aufziehen auf den Gelatinefilm mittels eines Celluloid- 
lBsungsm. u. nach dem Trocknen leieht yulkanisiert wird, z. B. mit Br-Gas. (Vgl. 
Ref. F .P . 721911; C. 1932. II. 324.) (F. P. 751 702 vom 1/3. 1933, ausg. 8/9. 1933.
E. Prior. 9/3. 1932.) G r o t ę .

W. M. Still & Sons, Ltd. und Andrew George Adamson, London, Nicht 
cntflammbarer Kinofilm. Die Gelatine des Films (vgl. yorst. Ref. E. P. 398 226) ist 
mit einer kleinen Menge einer gesatt. 2%ig. Lsg. yon K2Cr„07 yersetzt. (E. P. 398 288 
vom 11/5. 1932, ausg. 5/10. 1933.) ~ " G r o t ę .

Photo-Produits Gevaert S. A., Belgien, Behandlung pholographischer Posilive.
Die photograph. Abzuge werden vor der Troeknung, die mit u. ohne Anwendung
von Hitze yorgenommen werden kann, in einem Tonbad so geringer Konz. behandelt, 
daB sich der Farbton des Bildes nicht andert, nach dem Trocknen aber dio Schwarzen 
yertieft u. die WeiBen geklart werden. Die Tonungslsg., die dem Entw., dem H20 - 
oder dem Fixierbad zugesetzt wird, besteht z. B. aus 40 g NH4CNS auf 1 1 W. u. 
40 ccm einer l°/0ig. AuCl3-Lsg. oder aus Vio g Na2Se03 auf 11 Fixierbad. (F. P. 751 948 
vom 1/3. 1933, ausg. 12/9. 1933. D. Priorr. 16/9., 3/11. 1932.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Harten von photographischen 
Schichten, insbesondere von photographischen Oelatineschichten, dad. gek., daB Abkómm- 
linge der Dialdehyde yerwendet werden, dereń Aldehydgruppen in Grappen von der
allgemeinen Form y q ^>CH— umgewandelt sind, worin X H oder einen Saurerest
einer beliebigen organ, oder anorgan. Saure, Y einen ebensolchen Saurerest bedeutet. — 
Geeignet ist z. B. eine 10%ig. Lsg. von Glyoxalnatriumbisulfit in W. (D. R. P. 
585920 KI. 57b yom 17/2. 1932, ausg. 12/10. 1933. Zus. zu D. R. P. 538713; C. 1932. 
'• 480.) Gr o t ę .

Technicolor Inc., New York, ubert. von: Joseph A. Bali, Los Angelos, Sub- 
Iraktwe Mehrfarbenphotographie. Von dem Objekt werden die drei Teilfarbennegatiye 
hergestellt. Von dem Teilnegatiy mittlerer Wellenlange, also dem Griinauszug, wird 
em unterbelichteter Positivabzug in Schwarz-WeiB angefertigt u. auf diesen werden 
die nach den drei Teilnegatiyen hergestellten positiyen Reliefs in den drei Farben
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Rot, Blau u. Gelb mittels Imbibition im Register aufgedruckt. (A. P. 1 926255 vom 
3/3. 1931, ausg. 12/9. 1933.) G r o t ę .

Bela Gaspar, Berlin, Photographische Farbstoffbilder. In der diffus angefarbten 
liehtempfindlichen Schicht wird nach der Belichtung u. Entw. der Farbstoff pro- 
portional der vorhandenen Ag-Menge chem. mittels eines Cu-Bleichbades zerstort. 
Ein geeignetes Bad besteht z. B. aus 20 g CuS04, 20 g NaCl, 1 ccm H2S04 u. 100 g 
W. Das Verf. kami auch auf mehrere ubereinanderliegende, yerschieden gefarbtc 
Schichten angewendet werden. (Vgl. Ref. F. P. 727 168; C. 1932. II. 1580.) (F. P. 
751932 vom 14/2. 1933, ausg. 12/9. 1933. D. Prior. 15/2. 1932.) G r o t ę .

Paul Rehlander, Berlin, Pliotographischer Mehrfarbenfilm. Der Film besteht aus 
einem transparenten Trager, auf dessen einer Seite ein Raster aus durchliissigen u. 
undurchlassigen Linien aufgebracht ist, welcher mit einer mogliehst gleichmaCig dicken, 
transparenten, wasserfesten Schicht von einer geringeren Dicke ais 0,1 mm bedeckt 
ist. Auf dieser Zwischenschicht ist die panchromat. Emulsion aufgetragen. Der Fiku 
wird von der Ruckseite durch ein Mehrfarbenfilter im Objektiv belichtet. (A. P.
1 927 805 vom 19/11. 1930, ausg. 19/9. 1933. D. Prior. 19/11. 1929.) Gr o t ę .

Soc. Financiere pour la Cinśmatographie en Couleurs (Cicofina), Sehweiz, 
Herstellen ton Linsenrasterfilmen. Die Walze zum Pragen der Linsen in den Film wird 
mit einem Krystall bearbeitet, dessen geradlinige scharfe Kanto gegen die Walzen- 
flilche stark geneigt n. einstellbar ist. (F. P. 724 846 vom 30/12. 1930, ausg. 3/5.
1932.) Gr o t ę .

Jean Maurice Jacąues Delafon, iibert. von: Ferdinand Pouye, Frankreicli, 
Fortlaufendes Kopieren ton posititen Bichromatfilmen. Positir- u. Negativfilm 
werden in einer Einrichtung im Kontakt spiralfórmig auf eine dicke Gummiunterlage 
aufgewickelt, getrocknet u. wiederholt belichtet, wobei Mittel zur Regulierung der 
Belichtungsdauer u. zum Spannen der Filmo angebracht sind. (E .P . 398 151 vom 
1/12. 1931, ausg. 5/10. 1933. F. Prior. 6/12. 1930.) Gr o t ę .

Eduard Warnecke, Deutschland, Herstellen von Druckformen fiir den Mehr- 
farbendruck. Man stellt die Halbtonnegatiye auf lichtempfindlichen Schichten her, 
die zur Retusche auf einen weiBen, starren Trager, wie Glas, Porzellan, Al befestigt 
sind. Die retuschierten Negatiye werden photograph. gerastert. (F. P. 751 791 vom 
3/3. 1933, ausg. 9/9. 1933. D. Priorr. 5/3., 8/ 8., 14/12. 1932.) Gr o t ę .

Anne Henry Jacąues de Lassus Saint-Genies, Frankreich, Plastisch wirkende 
photographische Bilder. Yor der lichtempfindlichen Emulsion wird bei der Aufnahme 
ein Linien- oder Linsenraster in bestimmter Entfernung angeordnet. Wenn man das 
fertiggestellte Bild durch denselben Raster betrachtet, hat man einen piast. Eindruck (?).
F. P. 752 064 vom 11/6. 1932, ausg. 15/9. 1933.) Gr o t ę .

Robert Thorburn Ayton Innes, Johannesburg, Afrika, Projektion von Kino-
bildern. Zwischen Projektionsapp. u. Projektionsschirm wird ein metallisierter Konkar- 
spiegel an solcher Stelle angeordnet, daB der Zuschauer durch die doppelte Reflexioii 
des Bildes durch den Schirm u. den Spiegel einen piast. Eindruck erhalt. (Schwz. P. 
161070 vom 8/3. 1932, ausg. 16/6. 1933. E. Prior. 10/3. 1931.) Gr o t ę .

Zaidan Hojin Rikagaku Kenkyujo, iibert. yon: Tsuneo Suzuki., Tokio, Japan, 
Projektionsschirm, bestehend aus einer lichtabsorbierenden Unterlage u. einer darauf 
befestigten Schicht aus Krystallen von NH.iJInPO, u. NH4CoP04. (Vgl. Ref. A. P-
1 891 849; C. 1933. I. 3668.) (A. P. 1 926 923 vom 6/2. 1928, ausg. 12/9. 1933. Jap. 
Prior. 31/3. 1927.) Gr o t ę .

Siemens & Halske A.-G., Berlin, Herstellung von Tonbildfilmen. Zur Regulierung 
des Gammawertes unter Beriicksichtigung der Farbenempfindlichkeit u. Eigg. der 
Positivemulsion werden Bild u. Ton mit farbigem Licht unter Verwendung von Aega- 
tiven mit gefarbter Bildsubstanz kopiert. Das Negatiy wird nach bekannten Yerti., 
wie Tonen, Pinatypie usw., eingefiirbt. Die Belichtungsstarke kaim durch Anderung 
der Lampenspannung reguliert werden. Bild- u. Tonaufzeichnung des Hegativs kónnen 
vor dem Kopieren auch yerschieden gefarbt werden, in welchem Falle mit ^erschiedcn 
farbigem Licht kopiert wird. (F. P. 724160 vom 3/10. 1931, ausg. 22/4. Uo-
D. Priorr. 29/10. 1930 u. 24/4. 1931.) Gr o t ę .

[russ.] Wsewolod Alexandrowitsch Jaschtold-Goworko und K. Marehilewitsch, Lehrbucli
der Photographie. Teil II. Moskau: Gislegprom 1933. (384 S.) Rbl. 8.50.

CrintMi m uerman; SchluB der Redaktion: den 1. Dezember 1933.


